


EDITORIAL

Diese Nummer 4/84 erscheint zugegebener-
maBen etwas spat im Jahr, doch wir denken,
daB es gerechtfertigt war, zu warten, bis die

zugesagtcn Artikel tatsachlich (fast) alle bei

uns eintrafen. Mit der Venedig-Berichterstat-
tung und zwei ersten Orignalbeitragen von

John Clark (Canada) und von Barbara Koster

(Frankfurt) ist der Schwerpunkt dieser Num-

mer bereits gegeben. Wir setzen ihn ihn in den

nachsten Nummern fort mit Ubersetzungen
der Beitrage Murray Bookchins »The radicali-

zation of nature<< und »Theses on libertarian

municipalism<<, einem Papier der uns befreun-

deten Athencr Anarchozeitung ARENA zu

»Eurosocialism, the case of Greece<<, dem in-

teressantesten Beitrag aus der Anarcha-Femi-

nismus-Diskussion von der Franzosin Arian-

ne Gransac »La liberation des femmes: de

l’ordinaire a l’importance. . .« und dem Vor-

trag des unkompliziertesten Redners in Vene-

dig, Stephen Schecter, der als einziger seinen

Vortrag iiberhaupt nicht hielt, als er merkte,
daB die Halfte der Zuhérer lieber diskutieren

wollte: »The real rocky horror picture show:

state and politics in contemporary society«.
Mit den Artikeln zur Wende und zum IWF

beginnen wir die unseres Erac‘htens fiir Anaré

chisten wichtigste ideologische Auseinander-

setzung der Gegenwart, die dem »Neolihera-

lismus<< gilt, der es versteht mit scheinbaren

_ »Anti-«Staats-Argumenten die Bevolkerung
der Demokratien zu gewinnen/zu verarschen.

Mit den Beitréigen zum Atommiill und dem

BUKO-Bericht wollen wir ein wenig den Ein-

druck verstarken, daB es mit der Anti-AKW—

Bewegung wieder aufwfirts geht und daB es

langsam deutlich wird, daB sie nicht der »au—

Berparlamentarische Arm« der GRUNEN zu

sein hat, sondern sich als »antiparlamentari—
sche Bewegung<< reorganisieren muB und

wird.
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Zuletzt zum 4. FLl-Treffen im Tagungs-
haus der Burg Waldeck. Es hat leider keinen

ausfiihrlichen Bericht gcreicht, weil die Be-

richte aus den Arbeitsgruppen noch nicht vor-

lagen. Nur soviel: es war das unseres Erach-

tens gelungenste Treffen. Anwesend waren

insgesamt 46 Personen, davon die Halfte zum

crsten Mal. Gearbeitet wurde an einigen The-

men von Venedig (FLl-Papier zur Arbeit,
Welche Revolution, Bookchins Thesen, An-

séitze zur Erneuerung des Anarchismus etc.),
am Thema »Anarchismus auf kommunaler

Ebene — Verhiiltnis zu Offenen Listen der

GRUNEN<<, am Thema >>Sowjetunion<<, am

Thema »Antipiidagogilw, »Feminismus —

oder Kritik miinnlichen Denkens und Diskus-

sionsverhaltens auch unter Anarchisten<<,
»Anarchismus contra modischer Zynismus<<
und einiges mehr. Die Aufteilung in Klein-

gruppen und das Angebot mehrerer Themen

erwies sich als erfolgreich und wird beibehal-

ten werden. Nicht stattfindcn konnte der Ar-

beitsbereich »Gentechnologie«, da die FLI-

Mitglieder, die ihn vorbereiten wollten, alle

zum Treffen nicht gekommen waren. Das

5.Treffen wird vom 15. bis 19. Mai im KOMM

in Nfimberg stattfinden.

Themenvorschiage und Diskussionspapiere
an die FLI-Rundbriefkontaktstelle: Gunter

Hartmann, c/o Antiquariat, Oranienstr. 39,
1000 Berlin 36. An dieser Stelle auch die Erin-

nerung, daB alle (neue wie alte) FLI-Mitglie-
der 1985 wieder 20.-DM ffir die Erstellung der

Rundbriefe bezahlen mfissen. FLI-Konto:

W.Haug/H.Blume/F.Kamann u.a. Ktonr. 140

649 000, BLZ 640 901 00, Volksbank Reutlin-

gen. Mitglied kann jede/r werden, die/der sich

bei der Rundbriefadresse meldet und die 20.-

DM fiberweist. Mitglied sollten diejenigen
werden, die auch Interesse daran haben selbst

ein Thema mitvorzuberciten, selbst Diskus-

sionen anzuregen, kurz aktiv zu sein. . .

Gruppenbild mit Dame vom Riickumschlag
der Nummer 14: Noch sind nicht alle Perso-
nen der FAUD identifiziert worden: zm vor-

léiufigen Ergebnis: Es handelte sich in der
oberen Reihe von links nach rechts: Her-
mann Ritter / Theo Schuster / Bennef (aus
Ratibor) / die iibrigen drei stehen noch aus

In der mittleren Reihe: Konnten auBer den
schon bekannten Souchy und Rocker keine
weiteren Personen identifiziert werden.
In der unteren Reihe sitzen: Helmut Riidi-

ger / Milly Wittkop-Rocker / Paul Albrecht.
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Denkanstc‘jBe von Venediig ’84...

ll. Atmosphfirisches

La Republica (29.9.84): »Sie sind 3000 unfi
kommcn aus der ganzen Welt um zu ents_.chei—
den, wic ein nachindustrieller Anarchigmus
aufgebaut werden kc'innte. (. . .) Die mgistgn
sind jung, aber man kann auch grauhaange al-

tere Manner sehen. Viele von ihnen sprechen
zwei Oder drei Sprachen korrekt. Es gibt auch

cine Punkecke und einige Drop—Outs.«

Il Gazzettino (Venedig-Lokal>>presse<<,
29.9.84): »Sie gehen nackt herum und kopu-
lieren in der Offentlichkeit.«

II Corriere della Sera (29.9.84): »Manche

zweifelten, ob es sie noch gfibe. Doch nichts—

destotrotz, die Anarchisten wollten sich zei—

gen und sagen, daB sie tatséichlich noch vor-

handen sind.«

Und nach der burgerlichen Presse noch die
Stimme der syndikalistischen Umam'ta Nova

(7.10.84): >>Etwas wie dieses Treffen, hilft

uns, unseren Minderwertigkeitskomplex ab-

zubauen.«
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Die Organisatoren, allen voran die Genos-

sen um das Mailéinder Centro Libertarii und

Revista A, hatten nicht mit diesem Andrang
gcrechnet und waren auch besonders iiber die

groBe deutschsprachige Beteiligung (ca. 300-

400 Deutsche, Schweizer, Osterreicher) fiber-

rascht. DaB diese Uberraschung nicht nur po-
sitiv war, lag an dem vor allen von vielen
Deutschen recht provokativ ausgetragenen
Konflikt zwischen >>Theoriekongrel3<< und

>>Aktionismus-Mythos«. Aufgebauscht, sa-

hen einige in der fehlenden deutschen Uber-

setzung schon cine Verschworung im Gange
»die deutsche Position<< auszugrenzen. Man-

gclndes SclbstbewuBtsein war noch nie Kenn-

zeichen der Deutschen. . .

DaB es >>die dcutsche Position« nicht gab,
liegt aufder Hand, so waren Anarchos, Auto-

nome, Graswurzler, Studentcn, Sympathisan-
ten, traditionelle Anarchisten und Syndikali-
sten genauso nz'ich Venedig gekommen wie

Anarchotheoretikcr, Punks oder kritische Li-

bertiirc, dencn es um die Erneuerung dcs An-

archismus geht. Die Touristen nicht zu verges-

sen, schlicBlich fand das ganze in Venedig
Statt.

Von den iilteren Genossen hatte Clara

Thalmann die Reise von Nizza auf sich ge-
nommen und sie genoB es sichtlich, was sich
urn den Campo Santa Margherita an Leben

abspielte. Das Sprachproblem wurde im Ver-

lauf des Treffens ansatzweise gelost; und es

soll noch cinmal betont werdcn, daB die Ver-

anstaltervon Anfang an Kabinen etc. zurVer-

fiigung gestcllt hattcn und eine zufriedenstcl-
lende Ubersetzung nur daran scheiterte, daB

cs dieser stark vertretenen aber uneinheitli-

Chen und desorganisierten deutschen Bewe-

gung nicht gelang fiir Ubersetzer aus den eige-
nen Reihen zu sorgen.

Den KongreB besuchten insgesamt ca. 3000

Teilnehmer. Konflikte gab cs auch unter an—

ders-sprachigen Gruppen, so zwischen CNT-

AIT und CNT-Valencia oder zwischen CNT-

AIT und dem Amsterdamer Institut um den

CNT-NachlaB von 1938/39. Der Anarchismus

bot also keineswegs ein geschlossenes Bild,
erst recht nicht, wenn man die inhaltlichen Po-

sitionen néihcr betrachtet; man kénnte von ei-

nem Nord-Sfld-Konflikt sprechen bzw. es gibt
Einschéitzungsunterschiede zwischen Anar—

chisten aus weiter industriell fortgeschritte-
nen Landern wie USA/Canada/BRD etc. und

siideuropaischen Lindern wie Spanien/Italien
etc. Auf andere Punkte wollen wir zum Teil in

diesem Beitrag eingehen. Wir (FLI) fanden

das Treffen insgesamt sinnvoll und interessant
und haben uns auch emotional wohl gefiihlt,
Die Aufteilung auf drei Platze, wovon zwei

der Kommunikation (Essen, Trinken, Musik-

veranstaltungen, Aufenthaltspléitze, Buch-

stand, Ausstellung, Filme...) und einer der
Theorie (Vortrage, Seminare) vorbehalten

waren, erwies sich als gelungen und bot den

gewiinschten Rahmen zum Austausch. DaB
diese Aufteilung zu statisch war, erwies sich
dann allerdings in den >>Podiumsdiskussio-

'

nen«, die zu dreistiindigen Vortragsreihen
>>verkamen<<. Wéihrend in den meisten Semi-
naren gut diskutiert werden konnte (Ausnah-
men lagen hier oft am Verhalten cler Vortra-

genden bzw. dem ungeschickten Eingreifen
der Zuhorer), waren alle >>Podiumsdiskussio-
nen<< mit Beitriigen fiberfrachetet. Vier Refe-
rate pro Themenkomplex héitten ausgereicht
und zumindest Raum filr eine 0ft notwendige
Diskussion gelassen. Stattdessen wurden bis.

zu acht Referate gehalten und die verbleiben-

den Minuten nutzten diejenigen fiir vorgefer-
tigte Stellungnahmen, die sich wohl ebenfalls

gern aufdem Podium gesehen hiitten. D.h. ei-

ne wohl unumgangliche Konsequenz aus der

geéiuBerten Unzufriedenheit ware die Be-

schréinkung der Beitrage pro Thema. Will
man keinc Zensur ausfiben, hieBe das vermut-

Iich weniger Themen. Die Veranstalter [CI-
RA in Genf ((existiert seit 1957), CSL in Mai-

land (seit 1976) und Anarchos Institute in
Montreal (seit 1982)] haben sich cine solchc

Auswahlrolle nicht angemaBt und lieBcn je-
den vorher angekfindigten Beitrag zu. Ob sich
dieses anarchistische Prinzip aufrechterhalten
laBt, ist also der eigentliche Kern der Fragc; —

zugunsten eines befriedigerendcn KongreB-
verlaufs wiirdcn wir dafiir pladiercn, daB cine
Vorauswahl getroffen und iiberfliissige Bei-

triige abgelehnt werden. Und die gab es in Ve-

nedig: einige zu selbstverstandlich und nichts-

sagend, einige zu akademisch und folgenlos,
andere zu selbstbeweihriiuchcrnd — doch wer

50]] dies vorher entscheiden? Dies zu beurtei~
len und zu kritisieren ist leicht, die andere

Uberlegung ware doch: wer konntc im Mo-
ment und in welcher Stadt in der BRD iiber-

haupt ein solches Treffen in der Offentlichkeit
durchfuhren? Da die Antwort auf der Hand

liegt, geht unser Kompliment nach Italien, wo

es die italienischen Genossen verstanden, ein
solches Treffen trotz (und nicht wegen!) einer
kommunistischen Stadtverwaltung in Vene-

dig zustande zu bringen.
Zu den Themen, die wir fiir die diskussions-
wertesten halten, was nicht heiBt, dais wir alle

Vortréige anhoren konnten.

II. Autoritiire Tendenzen und libertfire Span-
nungen in gegenwfirtigen Gesellschaften

Unter diesem Thema stand der internatio-
nale Anarchisten-Kongrefl in Venedig. Wie
sich anhand der Vortréige zeigt, hiitte er auch

unter dem Motto stehen konnen: Aufforde-

rung zur Wieder-bzw. Neuaneignung der

Realitfit!

Die Aufforderung dazu zieht sich zumin-
dest durch die Vortréige, die wir zur Grundla-

ge dieses Papiers genommen haben. Die Alls-

wahl ist nicht willkiirlich, sondern wurde a!!-
hand der Veranstaltungen, die von uns b43-

sucht wurden, vorgenommen. Sie geben aber
auch im wesentlichen, eine Sicht ans den me-

tropolen Landern wieder.
Zu Beginn des Kongresses stand das orwell-

sche >1984< zur Diskussion. Gerade diese Th0"

matik eignet sich wie kaum eine andere den Bl‘

genen Realitfitsbezug zu iiberpriifen. Wie ein

Trommelfeuer prasselt seit fiber einem Jahr
aus alien Ecken die Bestfitigung auf uns nic-

der, dall der Uberwachungsstaat, der >Big
Brothen existiert und uns alle in seinen Klau-
en hat.

Bei den Vonréigen zu diesem Thema trat.

entgegen allen Erwartungen, eine wohituen-

de Differenzierung zu tage. Die Tendenz zur

Uberwachung und Kontrolle leugnet dabei

niemand; viel wichtigerjedoch scheint zu seiny
den Computer von dem ihn umgebenden
»Mythos« zu befreien, um anhand der ». .-

Analyse einiger Aspekte der >Verwundbarke/I
der Computergesellschafh. . .«, die ». . . .rozialc’
Ambivalenz der Computer...« aufzuzeigen
Diese Ambivalenz unterstreicht einerseits dic

Notwendigkeit einer >Kritik< und gibt and?—
rerscits auch den Rahmen an, in dem diese ge-
lcistet werden miiBte. Die ». . .Kritik wird 8‘"
leitet durch Vermmft angesichts eines Phdflo‘

mens, das, wa'hrend es die Gelegenheit zu einer

libertiz‘ren Dynamik in der Geschichte Offe”
lfiflt, uns genauso gut einer Welt entgegé’" ge-
hen Iii/3t, die auf der reinen Logik der Mach!
zmd des Profits aufgebaut ist.« Es wird daZU

aufgefordert, die notwendige Kritik zu lei—

sten. Dabei wird unterstellt, daB ». . .dic

schrecklichen Prophezet‘hungen. . .«, die [Aber-
all herumgeistem, diese Kritik nicht leistenl

(Alle Zitate aus: Borillo, Mario: >Bewcge”
wir uns in Richtung eines Computers
>>l984<<?<).

Im Vordergrund der Analyse und Kritik
steht das Erkennen der Multidimensionalitéit.
des >ungeheuren AusmaBes und derTiefe< del‘

Veriinderungen, die in den gegenwartigen
Gesellschaften vonstatten gehen bzw. sich an-

bahnen.
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Wilhrend Orwell lcdiglieh ». .. die Bedeutung
(ler Kontrollc. . .« und die ». . .von Produktion

und Zerstc'irung...« vorwegnehmen konnte,

kommt es fiir Libertéire daraufan, >die Proble-

me und Konsequcnzen, die aus diesen

Veréinderungen hervorgchem zu erkennen.
Die gegenwiirtige Krisc ist von Anarchisten

als Herausforderung zu vcrstehen und es gilt,
». .. cine Theoric nnd Praxis zu entwickeln,

(um) diesen Herazisfordcrungcn (211) begeg-
nen. « » (Die anarclzistisclie) Literatur is! die

er-
ste, die dicsc 6kologisclzen, cthischen and insti—

Iutionellen Fragen, wie Gegenseitigkeit, per-

sdnliche Zusammcnschlz‘issc (usw) aufwarf, sie

kdnntcn sorgfa'ltig aufgearbeitet werden, um

diescn anstehenden Problcmen zu begegnen.«
Wir diirfen uns dabei nicht lediglieh ». . .auf
die Spraclic und Tradition des 19. Jahrhuri-
darts. . .« zuriiekziehen, auch wcnn ». .. die 51—

clierlich wiilzrend des Kapitalismus innovativ

and krcan’v warcn. . .«. Dies ist vicl eher als

Aufforderung zu verstehen, ihr neue innovati-
ve Kraft abzuringen und sic in Sprache und el-

nem dem >Post-Industrialismus< angemesse—

nen Sinnzusammenhang zu stellen. Insbeson-

dere der Anarcho-Syndikalismus wird we—

sentlichen tiefgreifenden Veréinderungen un-

terworfen, weil ». . .die traditionelle Arbeiter-

klasse, die Flicflbander, (. . .) die alten Fabri-

ken . . .(siclz). . .mit dcr gleichen Zukunfl kon-

frontiert (schen), wic die kleinen Bauern beim

Aufkommen (ler Agrarwirtschaft, sogar (lie

Facharbeitcr und Manager kénnen auf einen

neuen marginalcn Status zurz’ickverbannt wer-

den...4«. Diese tiefgreifenden Veriinderun-

gen, sind fiir Bookchin vergleichbar mit de-

ncn, ». . .als sich die Menschen nach derJiigcr-
kultur zur Agrikultur niederlieBen<<. Die li-

bertarc Theoric muB auf den neuesten Stand

gebracht werden, indem ». . {die neuen

Schnittpunkte der ncuen Fragestellungen in

Theoric und Praxis. . .« formuliert werden.

Ausgangspunkt ist fiir Bookchin die >libertiire

Dimension der amerikanischen dcmokrati-

Schen Traditionu‘
Bookchin bezieht sich in seinem Beitrag aus-

driiekliell auf amerikanische Verhéiltnissc.

Wie weit diese iibertragbar sind auf andere

RCgioncn, liiBt er dabei offcn. »Amerikani-

sclie Libertiirc miissen sich jetzt der anarchisti-

sehen Konnnunaltradition zuwenden — (Ier Bil-

dzmg frcier Gcmeinden — von wo aus Rekon-

struktioncn stattfindcn miissen, mit den Wur—

zeln in Stadtvcrsammllmgen, Nachbarschafts—

treffen und stiidtisclzen Ratsversammlungen.«

(Alle Zitate aus: Bookchin, Murrray: >Anar-

cliismus — 1984 und danach)
Einem andercn sehr wichtigen Element der

Diskussion um >1984< wendete sich John

Clark zu. Fiir ihn ist es ». . .nicht BIG BROT-

HER, dcr regicrt, sander GIANT ECONO-

MIE SIZE BROTHER — m‘imlich die Ware —

..« Maeht ist bei ilim heute >nicht brutal, son-

dern verlockend< (vergleiche naehstehenden

vollstéindig abgedrucktcn Vortrag).
Das FLI-Papier, das cbenfalls in diescr er—

sten Podiumsdiskussion vorgestellt wurdc,

unterstrieh die Auffordcrung an die Linkc, ih-

ren >Realit2’itsverlust< zu erkennen und sich

die Realitéit wieder ncu anzueignen. Das be—

deutet Absehied zu nehmen von liebgcwordc-
nen Vorstellungen und Bcdingungcn, die Je-

doch allesaml aus dem letzlcn Jahrhundcrt

stammen und in der Gegcnwurt zunchmend

an Bedeutung vcrlieren.

Die l-landlungsunfiihigkcit dcr Linken, spe-

ziell der Anarchisten, wird damn festge-

macht, dal} ». .. cine Bewcgung, (. . .) mit dem

Verfall ihrer Voraussetzungen, an die sie ge-

bunden ist untergehtl. . . Eine dureh 6k0nomi-

sche Bestimmungen determinierte Linke ver-

fiillt mit diesen (. . .)«.
Daraus folgt, daB sich ». ., linke Politik der

6k0n0mischen Bestimmung entziehen and all-

gemeiner werden (mu/3). Allgemeiner in dem

Sinne, dafl sie sich jener Tendenz der Okono-

mie zuwendet, die das ganze Leben zu durch-

dringen und zu vereinnahmen trachtet.« Die

Linke muB sich in die Lage setzen, ». . .ihre

Voraussetzungen immer neu zu reproduzie-
ren...«, so daB sie »mit deren Verdnderung
nicht (zwangsliiufig) untergeht.« Das Papier
verdeutlichte die anderen Ansiitze an einigen
Punkten, wie z.B. dureh den postulierten
>Absehied von der Arbeiterklasse< als histori-

schem Subjekt, der sich notwendig daraus er-

gibt, daB der tendenzielle Verfall der Lohnar-

beit die Auflésung dieser Klasse bewirkt. Die

Riehtung der Auseinandersetzung wird fol-

gendermaBen formuliert: »Die libertiire Ein-

flufinahme auf linkes Denken mit/3 verstiirkt

jenseits der Zwangs-Arbeitsgesellschaft anset-

zen and sich der Rekonstruktion der sozialen

Beziehurtgen zuwenden, um eine Gesellschaft

denkbar zu machen, die vom Zwang zur

Lohnarbeit befreit ist.

Der Weg fiihrt, entgegen der Tradition, von

der Wissenschaft zur Utopie und zur konkreten

Entwnrfrkraftl<< (Alle Zitate aus: Hartmann,

Giinter + Haug, Wolfgang/FLI; >Thesen zu

Auflésung und Verfall der Arbeit und
znr

Re—

konstruktion linker Politik aus anarchistischer

< .

Schhggerundet wurde der Block—1984 durch

ein Papier, das sich mit den Grandlagen des

Orwellschen Romans befaBt. Wichtig ist da-

bei, daB der Titel durch Zensur-MaBnahmen

statt >1948<, so bedeutungsschwanger >1984<

hciBt und daB die Grundgedanken cine Welt
zu erfassen versuehen, die fiir Orwell real exr-

stierte. Das Moment der >Neuscl1reibung der

Geschichte< z.B. fand er realisrert in 'der
Uberprilfung und Korrektur der‘Ereignisse
vom Mai 1937 im spanisehen .Burgerkrieg,
dureh die kommunistische Partei.

Wichtige Momente bei der Analyse des Ro-
mans sind u.a. das Konditiomeren des Indrvr-

duums durch >Neusprache< und fDoppelden;
kcn<, die >Omnipotenz und Ommprasenz< der

Partei, die alles private Leben vereinnahmt

usw. Insofern féillt es auch leicht, in dem Ro-

man die realexistierenden sozialistisehen Léin—

der leichter wiederzuerkennen, als den softe-

ren Totalitarismus, 2.8. der McCharty-Ara.
Der Autor fragt zum SchluB. ». . . 0b uns nicht

eher >Sch6ne neue Welt« erwartet anstelle van

)1984<.« (Zitat aus: Gandini, J.J., >Welcher

Totalitarismus herrscht 1984?<)

Die bisher deutlieh gewordenc Hauptstro-
mung, Auseinandersetzung mit der Realitét

und Neuorientierung, durchzieht auch die Pa—

piere zu der Veranstaltung »Militantes Prole-

tariat<<, worunter die Diskussion fiber Anar-

cho-Syndikalismus zu verstehen ist.

Worauf sich in diesem Bereich die Neuo-

rientierung zu beziehen hat, wird deutlich in

dem Papier von Octavio Alberola. »Um auf
einen Punkt zu kommen, was die Entwicklung
von Herrschaft und der Krfifte, die sie bekc’imp-
fen, angeht, (. . .)(also) zwischen Staat undAn-

archie, verstanden als zentrale und sich entge-

gengesetzte Elemente der sozialen Vorstel-

lungskraft, ist es lebenswichtig, iiber alles, be-

wu/3t eine kritische Sicht der Dinge zu bewah-

ren, gegri’indet auf historische Reflexion und

der objektiven Analyse der Gegen wart unserer

»Bewegung< und nicht nur eine optimistische
ader apologetische Sicht der Dinge. . .«. »Es

geht nicht mehr [finger an, mehr Oder weniger
demagogisch, aberzeugt doktrinc’ire Prinzipien
zu bejahen; wir miissen versuchen, solche

Grundsdtze zu verstehen, die das Leben in der

Gesellschaft regieren, um — nach ernsthafter
Reflexion — neue Wege der Intervention und

des Handelns zu entdecken. Wege, die nach

wie vor mit unseren antiautorita'ren Ideen auf
einer Linie liegen, aber auch Beziige zur Wirk—

lichkeit aufweisen. «

Diese Neuorientierung muB nach Alberolas

Ansieht aueh dann erfolgen, wenn sie sich viel

sehwieriger gestaltet, als bloBe Bestaligung
und Befolgung doktrinfirer Haltungen. Die

Bewegung scheint nicht zuletzt gerade aus

dieser doktrinéiren Haltung heraus an den

Rand der Gesellschaft gedriingt worden zu

sein. Es scheint, ». .. mehr Anarchie in den

verschiedenen existierenden Bewegungen der

Massen und der radikalen Minderheiten (Oka-
logie, Feminismus etc.) (224 geben) als in den
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militanten Aktivitt'iten, von dem was fibrigge-
blieben is! an organisierter Bewegung. «

Alberola fordcrt zur Kritik auf, >an all den

doktriniircn Molotow Cocktails<, ». .. die nur

noch existieren kénnen durch Abgeschlossen-
heit and stiindige Wiederholung«. Es muB be-

griffcn werdcn, daB heute, nach den vieien
>radikaien Morgen danach<, dem >Gu1ag-Syn-
drom<, ». .. die ldee einer globalen Transfor-
mation (ler Gesellschaf! nervés macht. . .« und

daB sich aus diesem Grunde». . .im personli-
chen Leben mehr Hoffnungen und Leiden-

schaften liegen als im politischen. «!!!

Auch die Wcrte dcr Linken sind zcrfallen
odcr im Verfall begriffen, teils durch die >Pr0-

be dcr Macht<, teils durch >internationalc

Schocks<, spcziell in Europa mit seinen vielen

>sozialistischen Oberhaupterm. Die Offent-
lichkeit wendet sich verstarkt ». . .einer ande-

ren dominanten Ideologie. . .« zu, der Wieder—

geburt des Liberalismus (als Hyper-Liberalis—
mus). Und diese Wiedergeburt stellt die Kon-

frontation spezieli fi'lr Anarchisten dar und

nicht etwa die »...Hegem0nie der Sozialde-

mokraten oder des totalitiiren Kommunis-

mus. . .« Dieser Neo-Liberalismus verein-

nahmt zunehmend originéir anarchistische

Vorstellungen und ist ...» trotz seines anti-

staatlichen Standpunktes (...) oft (um nicht
zu sagen immer) das genaue Gegenteil unse-

rer Sensibilitét und unserer Ziele und nichts

anderes als eine ideologische Fassade fiir eine

neue, starke klarsehende Rechte.« Zwar wur-

de die Entwicklung demokratischer und liber-

tiirer Verhaltensweisen und Sensibilitaten

vorangetrieben, deren NutznieBer jedoch der

Neo-Liberalismus ist. Er kann aber auch ge-

nausogut ». . .das trojanische Pferd'desfaschi-
stischen Totalitarismus sein . . .«, wenn es dem

Kapitalismus nicht gelingt, die Krisc zu bewéil-

tigen.
DaB dcr Neo-Liberalismus einen solchen Auf—

schwung nehmen kann, ist ». . .ein Arschtrit!

fiir den Fortschritt der htmdertjiihrigen Arbei-

terkiimpfe and fiir den gro/J’Ien Teil der Werte

der Freiheit, die im allgemeinen von der revo~

Iutioniiren Bewegung verteidig! wurden.« Die-

se Ausfiihrungen, werfen ein neucs Licht auf

das Thema >Autoritéire Tcndenzen und liber-

tiire Spannungem, da der Totalitarismus im

neuen, bisher zu wenig beachteten Gewand

daherzukommcn schcint. Um dies zu erken-

men and dem begcgnen zu konnen ist es not-

wendig, ». . .auszubrechen aus der sterilen in-

tellektuellen Rigidita't und aus dem armseligen
and gefiilzrlichen Sektierertum das gerade
liberal! angesagt ist im orthodoxen libertdren
Milieu.« (Alle Zitate aus: Alberoia, Octavio:
>Der ideologische und revolutionare Verfall
des spanischen Anarcho-Syndikalismus<)

Auch Daniel Colson nimmt Bezug auf die

Marginaiisierung und den sektiererischen Zu-

stand des Anarchismus bzw. des Anarcho-

Syndikalismus wcnn er feststellt, daB cr sich

». . .einbringen kann in umfangreiche (I) sozia-

le Bewegungen, die im allgemeinen heraasra-

gen and spontan )anarcho-syndikalistisch(
sind, aber er kann nicht, in seiner Form als

Programm Lmd ideologischer Bezugspunkt,
Einflufl attfden Laufder Geschichte dersozia-
[en Kiimpfe gewinnen, um lebendige Bewegun-
gen wieder hervorzubringen, vergleiclzbar mi!

solchen, die ihn mal in’s Leben riefen. »Ob~

wohl der Anarcho-Syndikalismus in den letz-
ten 50 Jahren Bezugspunktft‘ir einen Teil derli-
bem‘z‘ren Bewegung war, gelingt es ihm nicht
innovativ zu sein!

Der Anarcho-Syndikalismus scheint heute
verkommen zu sein, zu )kleinen Aktivisten-

Zirkelm, zu einem )ideologischen Projektv,
das den sozialen Kc'impfen aufgesetzt werden

mufl, In dieser Form ist er sicherlich nur fiir
». . .jene Militanten, die nur fiir die Idee le—

ben,...« von Nutzen. Verstehen wir jedoch
Anarqho-Syndikalismus »...als eine prakti-
sche and komplexe Bewegung von sozialen
Kriiften, van sehr verschiedenen Interessen
and Lebensweisen, welche sieh auf diese Ar!
and Weise entwickelt haben, indem sie eine s0-

ziale Logik der )Nicht-Machtg der Gegen-
macht, eine reale konkrete Alternative zur

herrschenden Ordnung, ins Leben riefen«,
kann er von seiner idealistischen Vision be-
freit, neue Kraft entwickeln.

Die militanten (hier im spanisch-italieni-
schen Sprachgebrauch benutzt: etwa >aktives
Mitlied einer Organisation sein<) Strukturen
innerhalb des Anarcho-Sydikalismus haben
eine wichtige Rolle, »...ins0fem als sie das
Erbe der vergangenen Erfahrung lebendig hal-
ten, das die herrschende Ordnang systematisch
zu anterdriicken versucht im kollektiven Ge-
diichtnis, «

Die Chance des Anarcho-Syndikalismus
sieht Colson ». . .in der Wiederentdeckung
(des) praktischen and theoretisehen Verstdnd-

nisses von Realita’t, von (der) Proud/10H

spricht;« die sich orientiert an den tatsachli-
Chen Bewegungen und nicht an einem bloBcn

Ideal und der herrschenden Gesellschaft ihre
eigene Realitéit entgegenstellt. Es muB ver—

hindert werden, ». .. da/J’ die Anhdufung 101d

Reklamierung vergangener Bewegungen sic/1

(. . .) transformiert in eine nichtssagentle “Nd

rigide Ideologie, in eine Orthodoxie, die in al-

lem am meisten rigide and sektiererisch ist, jM'L’i/
es ihr an theoretischem Fassungsvermégg”
mange]! and an Beziigen zu den Kampfen mill

der Realita’t der sozialen Widerspriiche. « (A110
Zitatc aus: Colson, Daniel, >Die Zukunft dCS

Anarcho-Syndikalismus<)

Die Absage e M itanz bzw. die FordC-

rung nach kritischer Revision findet sich auC‘h
in dem Papier von Andrea Papi, das ffirKdIC
Veranstaltung )Weiche Revolutiom verIaBt

wurde. Eine revolutionfire Strategic zu prO'
klamieren ist dann noch sinnvoll, »...wemz

das Konzept der Revolution sich von dem M0-

ment des A ufstandes emanzipiert, mi! welcliem

es fast immer in Gedanken von Genossen ver-

knt‘ipf! ist. »A ufstand and Revolution sind des-

halb zu trennen, weil . .. die Revolution (. . -l

einen radikalen, unumkehrbaren Drack in dc!
gesellsehaftlichen, politischen and okonontl'
schen Struktnr (verursacht)«. Aufstand 151

». . .genauso gewaltta'tig, wie er auch schnell
wieder verschwindet.« AuBerdem ist eine RC-

volution nicht unbedingt an einen Aufstand

gebunden. Um die Grundlagen fiir die WC‘

sensmerkmale (Irreversibilitat [,,Un—Um‘
drehbarkeit“] und Radikalitfit) einer Revolu-

tion zu legen, ». . .miissen wir uns in Richtimg

des Abschaffens der Legitimierung der Mac/If

bewegen, um fc'ihig zu sein, die kulturelle mid

psychologische Grundlage aufzubauen, die 0-?

uns moglich mac/1t, die Strukturen zu zersm-

ren, aufdenen sich Herrschaft grander. Eat/1’—

gitimierung bezeichnet ein Handeln and be-

weg! andere zum Handeln, so als of) die erriclz —

tete Mach! nicltt bestehen wiirde...« Diescs

entlcgitimierende Handeln antizipiert und

rcalisicrt das >Nachrevolutionare MorgeW-
Aufstiinde dagegen und die reine Kampfnn-

sage an die Herrschaft, legitimieren deren IC
pressiven Herrschaftsapparat eher, als dalS SIC

ihn zerstoren. Sie haben auch kein antiziputo—
rischcs Moment. sondern bewirken eher dns

Gegenteil, », . .weil der Vargang des Aufwm-
des soziale Mechanismen hervorruft, die UII‘

termnennun zmd Unterwerfung gegem‘iber (let!
Fi'i/irern erzeugen.« Die UnumkehrharkclI
dcr gesellschaftlichen Verhiiltnissc die cine

Revolution hervorbringt ist nur verbiirgl-
wenn das Handeln in der Gegenwart berm!s

crfolgl, als 0b es Herrschaft nicht giihC-“
». . .(wir miissen) innerhalb eines Ralmu’nf
liandeln, der die Strukmren der Herrsclm]!

ignorierr, 11nd eine Realitdtplanen Lmd auflmu-
en, die — (lurch ihre bio/3e Existenz — zeigt, (la/i

Hand/1mg moglich is! auflerhalb der Grenn’”

der HerrsclzafL «

Damit verbindet sich die Vorstellung von

Adrca Papi mit der obengenannten Von Col-

son. (Alie Zitate aus; Papi, Andrea, >WelchC

Revolution?<)

/‘\
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[11. ler Diskussion um die >Lihertéire Péid-

agogik<
Mit Joel Spring, Piidagoge an der Universi-

téit von Cincinnati (USA) war einer der be-

kanntesten Vertretcr dcr libertéiren Padago-

gik nucli Vencdig gekommen. Scin Vortrag
muBte jcdoch allc die cnttiiuschen, dic von

ihm erwartct hattcn, (1le er >>Erziehung<< an

sich problematisicren wiirdc. Spring scheint

untcr libertiircr Erzicliung nichts anderes zu

verstehcn. als cine Erziehung, die ohne staat—

liche Kontrolle abliiuft. Scin Beitrag sctzte

sich ausschlicBlich mit dcr Stantserziehung

auseinzmder, clic scit dem l9. Jahrhundert

verstiirkt versucln, Kontrollc fiber die KOpfe
auszui‘tbcn. mit dcm Ziel, Menschen zu erzic-

hen. die »bereit und willcns sind, fiir den Staat

Selbstmord zugchen<<, also in den Kricg zu

ziehen ctc. Er zcigtc auf, wic die Auswahl dcs

Lclirstofls sich vcrstiirkt nuf die nationale Ge—

schiclitc, die nationalc Literzitur und Tradi—

tion. die stuzitlichen Symbolc etc. richtcte um

die ldcntifikation des Biirgers mit >>seinem

Staat<< zu creiclien. D215 20. Jahrhundcrt

brnchte cine Verfeinerung dieser Tendenz, in

dcm cs die Erziehung der hé'Jhcrcn Spczialisic-
rung in dcr Wirtschaft anpasscn muBte. D.h.

insbcsonderc das FUNKTIONIEREN in der

Leistungsgesellschaft muBte in die Lehrpliine

Eingang findcn; cine Entwicklung, die wciter

zur Entfremdung des Individuums fi'lhrte und

mit dcm Verlust des SelbstbewuBtseins ge-

koppclt ist. Selbstachtung, Identitiit ohne

Entfrcmdung sind demzufolge Ziele liberta-

rer Piidagogik bzw. Voraussctzung fur die Fii—

higkeit Widerstand zu leisten.

Assistiert wurde Spring durch den farbigcn

Piidagogcn Luis Jones aus New York. wenn

mich von cincm anderen Dcnkansatz ausge-

hcnd: Er stellte das US-Schulsystem als cin

kolonialistisches dar, das gegen dic Gleichbe-

rcchtigung dcr Rasscn erzicht und Schwarze

im Bildungssystem als Eindringlinge klassifi-

ziert. Dicser staatlichen Erziehung gcht es

hcutc nicht darum selbstiindig denkende

Menselien auszubildcn, sondcrn um Herr-

schaftssichcrung. Es wird klassen-und rassen-

Spezifisch ausgebildct und damit die soziale

Stellung vorherbcstimmt. Als Ausweg fordert

er die Uberffihrung der Schulc unter die Kon—

trolle dcr >>communities<< (Gemeinden, Nach-

barsehaften, Stadtteilgruppen), die die Schulc

selbst organisieren und kontrollicren.

In dcr anschlieBcndcn Diskussion wurdc die

Erziehung als solche nicht hinterfragt, wichtig
sci nur, daB sic auf freiwilligcr Basis geschehe;
— inwicwcit Kinder cinwilligen blieb allerdings
offen.

IV. >>Soziale Okologie« als Konzept anarchi-

stischer Ethik und Handlungsanweisung
Murray Bookchin aus Vermont (USA) be-

schrieb zunélchst die 6kologischc Krise, die im

Moment beispielsweisc zu tiiglich 1000 Kreb-

stotcn in den USA fiihrt (und den staatlich-

Verordnctcn Rummel um ein paar hundert

AlDS-Kranke und Schwulc in ein anderes,

bezeiclmendes Licht setzt) und die in der Kon-

chucnz dic Evolution um einige Millionen
Jalire riiekwéirts drcht. Er betont die Fahig-

keit des Kapitalismus zur Reintegration der

Arbeiterklassc oder zur vollsténdigcn Kon-

Irolle dcr Bcvélkcrung via Massenmedien und

Repression. Er bestrcitct ihm jedoch dlC Fa-

higkeit zur Kontrollc der Natur. Ein Ciegen-
Cntwurf, die »Social Ecology<<, muB em Ge-
Samtkonzept flir Mensch und Natur entw1k-

kCln. muB mehr sein als bloBer Umweltschutz

und wirft nach Bookchin notwendig die Frage
nach der Herrsehaft auf.

Aueh im Marxismus wird diese Problematik

nicht erkannt; wird die Natur als Ressourcen—

quelle behandelt, die es zu beherrschen gilt.
Der Mensch degeneriert zum Instrument der

Produktion und wird gleichzeitig— als abstrak-

ter Mensch — zum Herrscher fiber die Natur.

Eine solche Sichtweise, so Bookchin, vergiftet
das soziale Ideal und schafft notwendig die de-

mokratischen Regeln innerhalb einer Gesell-

schaft ab. Der Sozialismus erschopft sich nicht

zufiillig in Lenin‘s »Elektrifizierungsthese<<.

Der Mensch einer (—ostlich wie westlichen)
— hierachischen Gesellschaft interpretiert die-

se Hierarchie in die Natur und erkennt nicht,

daB Hierarchie fiir Gesellschaft und Natur

gleichermaBen Fremdbestimmung bedeutet.

»Verwertet und ausgebeutem werden folge-

richtig nicht nur die Ressourcen, sondern
auch die Frauen oder fiber die Emehung

(Bookchin: >>Gift der Zivilisation<<) alleMen-
schen. Das hierarchische Denken, das Sich 1m

Westen auch im >>besser als. . .« manifestiert,
wird zum Prinzip in Armeen und Fabriken
und damit zum instrument der Machtlgen
iiber Menschen und Natur. Die Fabrik er-

zeugt Disziplin und (:5 war demzufolge 61116-11-
lusion, daB sich Arbeiter unter Fabrikbedin-
gungen emanzipieren konnen. .»Der Arbeilter
kommt erst dann zu sich (zu seiner Identit'at),
wenn er die Fabrik abstreift.f< Bookchin steht
deshalb das Ende der Industriegesellschaft fur

notwendig an.
.

_

>>Soziale Okologie<< integnert als Gegenent-
wurf den Menschen in die Natur, erkennt die

innere Logik zwischen Gesellschaft und Natur
und begreift die Vielfalt als Voraussetzung fur
eine kreative freie Gesellschaft; Spontaneis-
mus und Alternativkultur sind somlt mensch-
liche Verhaltens- bzw. Zielvorstellungen, die
mit der natiirlichen Evolution fiberemstirn-
men bzw. mit ihr korrespondieren. Boolcchm
sieht ein groBes Arbeitsfeld fiir Anarchisten,
weil diese neue Politik (der >>commumtie3<<,

Dezentralisation, Austauseh) durchau's uniter
Zeitdruck steht. Die neuen Technologien lau—
ten eine neue >>industrielle Revolutiom ein,
die in den USA bereits im ,Gange ist und the

den »Kapitalismus heute zum bloBen Vor-
schein des wirklichem machen konnte. Hier

kommt Bookchin aus seinem anderen Ansatz

zu den gleichen Zustandsanalysen wie das

FLl-Papier; er sieht die Klassendesintegra-

tion durch die neuen Technologien gefordert

und so den oppositionellen Charakter, der im

Klassengegensatz steckte ausgeschaltet. An

diesem Entscheidungspunkt glaubt er die wei-

test entwickelten lndustriel'ander bereits an-

gekommen; die Stiirke fiir Widerstand gegen

eine totalitare Gesellschaft konnte sich aus

dem anarchistischen Ideal entwickeln lassen,

das nicht nur das Proletariat gegen den Kapi-

W

talismus, sondern die Menschen gegen die

Herrscher mobilisiert.

An dieser Stelle verweist Bookchin aus-

driicklich auf die essentielle Rolle des Femi-

nismus, mit dessen Hilfe es gelingen konnte,
den Anarchismus ins Geffihl der Menschen zu

bringen. Gelingt es nicht dieser anarchisti-

schen Perspektive in dieser historischen und

klassenubergreifenden Situation und Krise

zum Erfolg zu verhelfen, sieht er eine militari-

sche Losung fur unausweichlich an.

V.Feminismus und Anarchismus — theoreti-

sche Anspn'iche und praktische Schwierigkei-
ten

Thesen und lmpressionen

Am 27. September stand vormittags das The-

ma >Feminismus und Anarchismus< auf der

Tagesordnung. Wie auch bei vielen anderen

Themen weckte die zu allgemeine Themen-

stellung verschiedenste Erwartungen an die

sieben angekfindigten Rednerinnen und Red-

ner, die Zudem alle an unterschiedlichen

Aspekten der Beziehung des Feminismus zum

Anarchismus und der des Anarchismus zum

’

Feminismus interessiert waren. So blieben die

Zuhorerinnen und Zuhorer — so viel schon im

voraus — meistens unbefriedigt; eine Diskus-

sion blieb in ihren Ansatzen stecken; jede/je-
der 20g an einem anderen Strang, besehrankte

sich auf Statements und ging kaum auf einen

anderen Beitrag ein. Insgesamt brachte dieser

Vormittag nur wenig Neues zum Thema und

war fiir mich eher ein Spiegelbild der Schwie—

rigkeiten, die Anarchisten trotz aller theoreti-

schen Nahe immer noeh mit radikalen Femini-

stinnen und ihren Positionen haben, und der

Probleme, denen sich Frauen in anarchisti—

schen Organisationen und Diskussionszusam-

menhangen ausgesetzt sehen. Als >radikale

Feministinnena verstehe ich diejenigen, die

iiber die Gleichberechtigungsforderungen
hinausgehen und die patriarchalischen Herr-

schaftsmechanismen bis in die alltaglichsten
und scheinbar subtilsten gesellsehaftlichen
Strukturen (LB. Sprache) analysieren und

kritisieren. Als eine ihrer Vertreterinnen war

die Amerikanerin Ynestra King in Venedig
anwesend.

Die Redebeitrage lassen sich -— der Ambiva-

lenz des Themas entsprechend, zwei Gesichts-

punkten zuordnen:

1) Feminismus und Anarchismus

Was kann der Feminismus fijr den Anarchis—

mus bedeuten? Welchen theoretischen und

praktischen Beitrag vermag er zu leisten?

Warum ist Anarchismus ohne Feminismus

nicht mehr denkbar?

2) Anarchismus und Feminismus

Welehe Rolle spiel(t)en Frauen in den anar»

chistisehen Bewegungen?
Was ist ihr Selbstverstéindnis? Wird weibliche

Autonomic akzeptiert?

Zum ersten Gesichtspunkt faBte Marsha

Hewitt (USA) einleitend zusammen, daB der

Feminismus Macht und Dominanz auf der un-

tersten zwischenmenschlichen Ebene auf—

grund der primaren psychologischen und phy-
sischen Erfahrung von Frauen in der sie umge-
benden patriarchalischen Gesellschaft weit-

aus tiefgreifender analysiert als dazu der tradi—

tionelle Anarchismus in der Lage ist. Eduardo

Colombo konnte in seinem Diskussionsbei-

trag hier zwar auf Bakunins >>Gott und Staat<<

verweisen, wo die patriarchalische Familie als
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Schule staatlicher Macht bereits benannt

wird, betonte aber auch den grundlegenden
Aspekt der Unterdruckung der Frau fiber die

Sexualitiit, den erst der Feminismus in aller

Deutlichkeit analysiert. DaB diese Korrup-
tion das ganze menschliche Denken, Fiihlen,
Sprechen durchdringt, wollte auch Murray
Bookchin betont wissen. Fur ihn kann sich das

Ziel des Feminismus dahcr auch nicht in

Gleichhcit und Gercchtigkeit erschopfen son-

dcrn muB die Freiheit als Abschaffung jegli-
cher Form von Dominanz sein. Er greift damit

bewuBt nur die radikalc Stromung im Femi-

nismus auf, die eine ungeheure Affinitat zum

Anarchismus besitzc. In dicse Richtung argu-
menticrte auch Ynestra King (USA), die auf—

grund eines Unfalls leider erst am nachsten

Tag zu Wort kommcn konnte. Fur sie ist die

zentrale Kategorie der Herrschaft die »herr-

schaftliche Okkupation der Sexualitam; folg—
lich propagiert sie eine Form der »sexuellen

Revolution<<, die diese Herrschaft angreift,
die auch die Kritik von seiten der Lesbierin-

nen und Homosexuellen einbezieht. Feminis-

mus ist fiir sie der fortgeschrittenste Ausdruck

des Anarchismus, als Bewegung gegen die

Herrsehaft in allen Formen. Damit riiekt sie

Von einer alteren Position des Feminismus ab,
die vor allem die gemeinsame Unterdriickung
von Frauen als das Verbindende gesehen hat.

Sie betont im Gegenteil die Ungleichheit von

Frauen, ihre Differenzen — eine Kritik, die in

den USA vor allem schwarze Frauen einge-
bracht haben. Frauen haben zwar dasselbe

Ziel, ihre Befreiung — sind aber nicht diesel-

ben; sie unterscheiden sich vor allem darin, in-

wieweit sic in der Lage sind, das zu tun, was

Manner bislang vorleben. Die Frauenunter-

drfickung zeigt sich mithin auch im Verhalten

der Frauen selbst. Ynestra King ruckte cinen

weiteren Aspekt in den Blick — Unterdriik-

kung von Frauen, nicht nur als gesellschaftli—
chen AusschluB als >Randgruppe< sondern

viel mehr als gesellschaftliche Unsichtbarma-

Chung weiblicher Lebenszusammenhange,
Tatigkeiten — die auch Anarchisten erst wie-

der entdecken und neu ernst nehmen mussen.

Die traditionellen Lebensbereiche von Frau-

en wahrzunehmen, bedeute gleichzeitig eine

Lokalisierung anarchistischer Konzepte (z.B.

affinity groups). Besonders wichtig waren ihr

die Erfahrungen der Frauen von Greenham

Common, weil sie zeigen, daB solches weibli-

ches Riickbesinnen auf ihre Lebenszusam-

menhange kein Riickzug in >neue-alte Weib-

'lichkeit< bedeuten muB; — wie von denen un-

terschoben wird, die deren gesellschaftliche
Verachtliehmachung teilen. —

Die Franzosin Arianne Gransac betonte in

ihrem Beitrag besonders den Aspekt weibli-

Cher Verhaltensweisen als Ausdruck zuneh-

mender sexueller und gesellschaftlicher Un-

terdriickung und will damit zu einer Entmysti-
fizierung weiblichen Verhaltens beitragen. Sic

greift dabei einerseits ein feministisches

Selbstverstandnis an, das Frauen vor allem als

Opfer der Manner sieht und sich so immer

wieder neu nur gemaB der eigenen Frustration

definiert. Eine solche Haltung verhindere ein

wirkliches BewuBtsein iibcr eigene weibliehe

Moglichkeiten. Andererseits kritisiert sic,
daB viele Frauen den Ausweg darin suchen, so

zu werden wie die Manner.

Es gehe vielmehr darum, eigene Rollen, eige-
ne Funktionen zu fibernehmen. Gransac be-
zeichnete vor allem die Industrialisierung als
den historischen Rahmen der weiblichen Ver-

innerlichung machistischer Strukturen. Seit-
her sei die Frau im doppelten Sinne aus »ih-
ren« gesellschaftlichen Bereichen verdrangt.
Vor der Einbindung in den Produktionspro-
zeB sei Frauen wenigstens noch Haus und Fa—
milie als >>ihr<< gesellschaftlicher Tatigkeitsbe-
reich geblieben, in dem sie schalten und wal-
ten konnten. Heute konnten sie keine der zu-

geschobenen Rollen mehr richtig ausfiillen
und orientieren sich daher verstarkt an mann-
lichen Machtstrukturen. Gransac warf auch
die Frage des tatsachlichen Verhaltens der
Anarchistinnen auf — ist ihr Anarchafeminis-
mus nur verbal, auf den Rahmen der Organi-
sation bezogen und reproduzieren sie damit
die méinnliche Trennung von offiziellen und

personlieh privatem Verhalten, Oder bedeutet
es ihnen tatsachlich eine ganzheitliche person-
liche Haltung.

An dieser Stelle bietet sich der Ubergang
zum zweiten diskutierten Themenkomplex an

— der Rolle und Lage der Frauen in den anar-

chistischen Bewegungen. Als erstes der gehal-
tenen Referate fiberhaupt wies bereits das Pa-

pier der Gruppe deutscher Frauen in diese

Richtung, die anhand historischer Beispiele
(Frauen in der Bewegung der Sozialrevolutio-

nare in RuBland, Emma Goldmann) auf die

Widerspriiche und Schwierigkeiten hinwie-

sen, die sich Frauen hier stellen, wenn sie ihre

eigene Befreiung in den politischen Kampf
zentral hineinstellen. Besonders ihr Angriff
auf das Heroinnenbild von Emma Goldmann

erntete heftigen Protest. Die Angste, Opfe-
rung personlicher Wfinsche, um in ihrer Zeit

politisch aktiv sein zu konnen, ihre daraus im-

mer Starker werdende Einsamkcit mit zuneh-

mendem Alter, wurde vor allem von alteren

mannlichen Zuhorern abgestritten. Die

Frankfurterinnen hatten in ihrem Papier (sie-
he in dieser Nummer) auch die Frage des fe-

ministischen Separatismus zur Diskussion ge-

stellt, was vor allem von den meisten der an-

Wesenden Mannern, aber auch von vielen

Frauen aus den syndikalistischen Organisatio-
nen, dankbar aufgegriffen wurde. Gerade
daran wurde deutlich, wie schwer es Frauen
hier immer noch haben. Wenn zum Beispiel
die Italienerin Rosanna Ambrogem’ zu Beginn
ihres Beitrages deutlichst darauf hinwies, daB

sie nie Feministin im klassischen Sinne son-

dern immer vor allem Anarchistin gewesen

sci, daB sie Frauen und Manner vereinigt in ei-

nem Kampf fur die Anarchie sieht, daB die an-

archistische Bewegung die Kampfe der Frau—

%
en schon vorn Anspruch her umfasse, so redu-
zierte sie damit das Problem auf die persiinllt
chen Haltungen der Manner, die sich quasl
von selbst in ihrer bevorteilten Position un—

wohl fuhlen miiBten. Mir erschien die Art ufld

Weise, wie vor allem die sfideuropaischcn
Frauen immer wieder jeglichen Separatismus
von sich wiesen wie ein innerer Rechtferti—

gungszwang gegeniiber ihren mannlichenIGC"
nossen. Wenn wie von Rosanna Ambrogclll

behauptet wurde, solche Probleme der Pcr-

sonlichkeitsaufspaltung, wie bei den Frank-

furterinnen am Beispiel Emma Goldmzlnns

beschrieben (die Verdrangung und Ausklam-

merung der wciblichen Sexualitat, des Lebens
mit Kindern und gleichzeitig die Méglichkeli
zu politischer Aktivitat), stellten sich hcutc
fiir Frauen nicht mehr, dann fibersieht SIC

auch die Notwendigkeit, neue Modelle dCS

Zusammenlebens auBerhalb der Ehe zu enl-

wickeln. Von solchen Erfahrungen berichtctc

Laura Prieto, ein Mitglied der Communidzld
in Schweden, einer Gruppe von Exil-Uru-
quayern, die dort seit annahernd 30 Jahren 1n

einer experimentellen Kommune zusammcn‘

ieben und u.a. versuchen, viele Funktio‘ncns
die in traditionell patriarchaiische Bczic—

hungsformen an Frau und Mann unterschied—
lich festgemacht werden, von der Gemcin-
schaft aufzufangen. Durch die Gemeinschaft
z.B. ist die Mutter nicht ans Haus gebundcn-
durch die Gemeinschaft haben Kinder nicht
den engen Bezugsrahmen einer Kleinfamilic
und werden nicht zu den typischen Madelicn
und Jungen erzogen. Laura betonte die BC—

deutung einer veranderten sozialen Struktur
und Kultur als Basis fur gesellschaftliche V?"
anderung. — Gerade diese Anregung empftfl'
de ich im Nachhinein als besonders wiclmg-
Der Anarchismus, wie er sich in Venedig dar—

gestellt hat, krankt — nicht nur in Beziehung
zum Feminismus — an einer aussgepréigten
Praxisferne. Was fehlt, sind nicht Thesen Oder

Grundsatze — deren wurden mehr als genug
formuliert — sondern experimentelle Erfflh'

rungen, die Bereitschaft, soziale ExperimcntC
zu wagen; was fehlt, sind Autorinnen, die ihre
Beitrage auf deren praktische Anwendung in
der sozialen Revolutionierung des Alltags hm

verfassen. Vom Feminismus muB sich der An-

archismus standig neu befragen lassen, Ob cr

die gesellschaftliche Realité‘it von Frauen und

die sexuelle Herrschaft nicht nur plakativ son—

dern auch praktisch einbezieht.



Wir sind eine Gruppe von Frauen, die sich I
erstmals 1982 im Rahmen einer autonomen

»Schule fur Frauen« trafen. Die Gruppe be-
stand in ihren Anfiingen aus ca. 13 Frauen, die

ans unterschiedliehsten Motivationen herans,

fl sich mit Anarchismus schlechthin auseinan-

dersetzen wollten. Der grbBte Teil der Grup-

pe war damals in die Auseinandersetzungen

um die Startbahn 18 West verwickelt. Die Er-

fahrungen der Ohnmacht gegenijber der

Staatsgewalt motivierte die Frauen, andere

Wege der politischen Auseinandersetzung zu

suchen.

Wir haben uns dem Thema und der Frage

nach dem Verhfiltnis zwischen Anarchismus

und Feminismus genfihert, indem wir den Le-

bensweg einiger anarchistischer Frauen ver-

folgt haben. Es handelt sich dabei um Frauen,

die in eine sehr lebendige anarchistische ham".
populistische Bewegung integriert waren, mlt

der sie sich identifizieren und in der sie sic]!

wohlfiihlen konnten. Dennocll gab es fiir alle

Frauen immer wieder einen Bruch in ihrer

Identitiit, der aus der Tatsache resultiert, daB

auch im Anarchismus méinnlich definierte

Normen dominieren, auch wenn es immer

wieder einen Platz fiir >>auliergewiihnliche<<
Frauen gab.

Wir wollen hier die Populistinnen vorstel-

Ien, insbesondere die Frauen der Narodniki

und Emma Goldmann, um dann kurz auf un-

sere eigenen Erfahrungen zu kommen.

I

‘

Die Populistinnen

“

Als Populismus wird die Phase der Entwick-
lung in RuBland bezeichnct, die den Zeitraum
von 1850 bis 1880 umfaBt. Die populistisclie
Bewegung ist eine sehr enthusiastisehe Stro-

mung, und alle Beteiliglcn sind von groBen

Hoffnungcn und Ulopien befliigelt. Daslstar—
rc autokratisclie System, dessen PrinZipien

‘

sicli in alle gcsellschaftliclien lnstitutioncn “no
Kirche, Familie, Sehulc und Bfirokrane wre-
derlioll, schcint durch den Aufbruch bis dahm

gescllselmftlieh ausgcsehlossener Gruppen,

,

wie dcr Bauern,Bi‘1rgerliehen, Studenten und

vor allem aueh der Frauen, ins Wanken zu ge-

Vernunft, Wissenschaft und Aufkla—

rung soll Freiheit fiir alle bringen. Das Indivi—
'

duum und seine Selbstverwirklichung als

Mensch und Burger steht im Mittelpunkt aller

Uberlegungen. Politischer Ausdruck dieser

Hoffnungen und Bestrebungen sind die For-

derungen naeh Bauernbefreiung und Bildung
fur alle.

Die Frauen und die Bauern sind dabei die

beiden gréBten Gruppen, die jetzt mit groBem
Elan und Energie in das 6ffentliche BewuBt-

sein drangen. Voran die Frauen des niedrige-
ren Adels, die sich damit den Zugang zu Ver-

éffentlichungen verschaffen kénnen. Der er-

ste Schritt ist die Veréffentlichung von Beitra-

gen, iiber die weibliehe Unterdruckung inner-

halb der Gesellschaft, in Zeitschriften, Roma-

nen und Gedichten. Die Frauen nehmen ihr

Sehicksal nicht mehr als selbstverstandlich

hin, sondern beklagen ihre Situation und er-

kennen sie als etwas gemeinsames. Das bisher

individuell geffihlte Leiden verbindet jetzt die

Frauen miteinander. Ab 1861 erfolgt dann

massiv der zweite Schritt. Die Frauen verlas-

sen ihre Familien (vor allem die jungen, un-
v

verheirateten Frauen) und strdmen in die

Hauptstadte. Sie sind auf der Suche nach éko- '

nomischer Unabhangigkeit und Bildung.
Héufig mfissen sie sich illegal in den Stadten

aufhalten, da sie keine Ausweispapiere besit-

zen. Eine Méglichkeit, um zu einem PaB zu

kommen, war eine fiktive EheschlieBung, da

die Frau dann einen PaB fiber ihren Ehemann

erhielt. Heiraten wurde damit zu etwas ratio-

nalem und sich >>verlieben<< wurde als ein gro-

Bes Unglfick angesehen, da es zusfitzliche

Komplikationen schaffte.
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Die Bedeutung von Bildung fiir die Frauen

Da Wissen und Bildung als Mittel der Befrei-

ung erscheinen, wollen die Frauen daran teil-

haben. Sie wollen nicht langerunwissend sein,
was gleichgesetzt wird mit Unmi‘mdigkeit. Die

Frauen driingen auf Ausbildung und Schulbe-

such. Als die Regierung ihnen den Zugang zu

den Bildungsinstitutionen verweigert, organi-
sieren sie ihre Ausbildung selbst. Die begiiter-
ten und priviligierten Frauen unter ihnen

eroffnen Schulen ffir arme und unwissende

Frauen. Das ist der Beginn der »Sonntags-
schulen«. Hier werden von angesehenen Leh-

rern und Professoren, die den Idealismus die-

ser Bewegung teilen, unentgeltlich Kurse or-

ganisiert. Parallel zu den Sonntagsschulen fiir

Frauen gibt es auch solche fur die Bauern auf

dem Land und ffir die Industriearbeiter in der

Stadt.

Von Anfang an wirken hier Menschen aus

ganz verschiedenen sozialen Herkommcn zu-

sammen: aufgeklarte Aristokratinnen, aner-

kannte Intellektuelle, davongelaufene junge
Madchen, radikale Studenten, Arbeiter und

Bauern. Auch im Zusammenleben ergeben
sich ffir diese Leute (vor allem fiir die jungen
Madchen, Studenten und Arbeiterinnen)
neue experimentelle Formen. Man lebt in ei-

ner Wohnung zusammen, zunachst aus 61(0-

nomischen Griinden, spater dann aber auch,
um cine Kommune-ahnliches Leben zu versu-

chen. Es werden Handwerksbetriebe gegri'm-
det, die Arbeitsplatze fiir die in die Stadt stro-

menden Frauenm schaffen sollen.

Innerhalb der Bewegung ffihlen sich die

Frauen aufgehoben. Ihre Interessen sind die

der gesamten Bewegung. Trotzdem bestehen

viele Frauen darauf, auch schon in dieser Zeit,

eigene Frauengruppen zu bilden, um nicht

wieder in den Diskussionen von den Mannern

vereinnahmt zu werden. Die freie Sexualitat

ist zu diesem Zeitpunkt kein Diskussionsthe-

ma mehr. Die Frauen sehen ihre Freiheit nicht

mehr in wechselnden Mannerbeziehungen,
wie es vorher noch als Weg zur Befreiung der

Frau gesehen wurde. Sie wollen jetzt die Frei-

heit haben, selbstandig zu leben.

An die Stelle von der »freien Sexualitam

tritt das gleichberechtigte Zusammenleben,
das asexuelle Verhaltnis von Kameraden, die

wichtige soziale Aufgaben zu erfiillen haben.

Die Frauen kleiden sich in dieser Zeit be-

tont »unweiblich«. Der »Nihilisten-Look«

wird modern. Das bedeutet: kurzgeschnittene
Haare anstelle kunstvoller Frisuren, schwar-

2e, ganz einfache Kleidung, blaue, groBe Bril-

len. Dazu gehort, daB die jungen Frauen rau-

ehen, tintenbekleckste Finger haben und oh-

ne Hut und Begleitung auf die StraBe gehen.
Diese Frauen leben im Umbruch und vollzie-
hen so, oft unter groBer physischer Belastung,
radikale Brfiche mit ihrer eigenen Vergangen-
heit. Auf all diesc vielen Aktivitiiten gibt es

von der Obrigkeit nur eine Antwort: Repres-
SIOn.

Die Sonntagsschulen werden geschlossen,
die Lehrer, die dort Kurse gegeben haben, aus

dem staatlichen Schuldienst entlassen und
siimtliehc Petitionen, die um Zulassung der
Frauen zu hoheren Bildungsinstitutionen bit-

ten, abge‘lehnt.
Auch die 1861 verkfindete Bauernbefrei-

ung erweist sich als auBerst halbherzige MaB-

nahme, die das Elend auf dem Land noch ver-

schiirft. In der noch relativ unstrukturierten

Bewegung macht sich Hoffnungslosigkeit

breit. Die kurze Zeit des russischen Liberalis—
mus ist zu Ende.

Von nun an wird die angestrebte Bildung
neu definiert. Sie soil nicht mehr nur der eige-
nen Selbstbefreiung dienen, die ja fiktiv

bleibt, wenn sich nicht gleichzeitig die Mog-
lichkeit bietet, 6konomisch unabhangig zu

werden. Eine Tatsache, zu der die Frauen

schmerzlich gezwungen werden, sie wahrzu-

nehmen, da es keine Arbeitsplatze fur Frauen

gibt. In diesem verscharften Klima wachsen
die spateren Narodniki-Frauen heran.

Die lglarodniki-Frauen

Sie haben keine Hoffnung mehr auf eine Re-

form von oben, sondern suehen von Anfang
an Kontakt zu den radikaleren Studenten-

gruppen. Sie sehen ihre Ausbildung unter

dem Aspekt der gesellschaftlichen Nfitzlich-
keit. Sie wollen »ins Volk gehen<<. Eine Paro-

le, die von jetzt an die Leitidee der Jugend
wird.

1869 gibt es Frauenkommunen, die eigen-
standig Leseprogramme aufstellen. Treiben-
de Kraft ist dabei Sofia Perovskaya. Diese
zum Teil noch sehr jungen Frauen wollen kei-
ne Autoritaten mehr akzeptieren und lesen
deshalb alles im Original, um sich eine eigene
Meinung zu bilden.

Um auch ihre auBere Freiheit zu vergro-
Bern und um in der Offentliehkeit nicht bela-

stigt zu werden, ziehen sie Mannerkleidung an

(Stiefel, Hosen, Jackets), lernen Reiten und

verbringen ihre Zeit allein auf dem Land. Sie
verhalten sich also so, als ob es fi'ir sie wirklich
keine Autorit'aten mehr gabe. Sie ffihlen sich

dabei wohl und fur sie selbst scheint alles mog-
lich Zu sein. Viele, gerade auch Manner, be-
wundern sie.

Im Sommer leben sie auf dem Land,
manchmal zusammen mit radikalen Studen-

ten, treiben Gymnastik und leben spartanisch

geniigsam._ Eine regelrechte Jugendsubkul-
tur. Andere Frauen entschlieBen sich an Uni-

versitaten ins Ausland zu gehen, die Frauen

zulassen. Die meisten von ihnen gehen nach

Zurich. Dieses Exil setzt viele lange Kiimpfe
mit den Eltern voraus und wurde teilwcise nur

durch fiktive EhesehlieBungen moglich. Be-

stes Beispiel dafi'ir ist Vera Figner. Zwar ist es

nur eine verschwindend kleine Minderheit,
die diesen Weg beschreitet, aber ihr Schicksal

wird aufmerksam von vielen anderen Frauen

verfolgt. So kommen zur Abfahrt zweier

Frauen aus Odessa nach Europa mehrere

hundert Leute an den Hafen, um sie zu verab-

schieden. Auch in Ziirieh bildcn sich wieder

Frauengemeinschaften, die zusammcn studie-

ren und sich gemeinsam politisieren. Sie lebcn

in einem intensivcn emotionalen Zusammen-

hang, aus dem Manner fast immer ausge-

schlossen sind.

Ab 1871 gibt es in RuBland gemischte politi-
sehe Organiszltionen, in denen die Frauen al-

lerdings von Anfang an eine sehr groBe Rolle

spielcn. Die Frauen sind in der Lage, die Wer-

te dieser Gruppen nachhaltig zu bestimmen.

Sie bestehen darauf, daB das Kriterium ffirdic

Aufnahme eines neuen Mitglicds seine mora-

lische Integritiit sein muB und sie bestehen auf

absolut demokratischcn Strukturen und auf

dem Prinzip der konsenshaften Entschei—

dungsfindung. AuBerdem setzen sie das Ver-

bot von Liebesbcziehungen innerhalb der Or-

ganisation durch, da sie der Meinung sind,
daB solche Beziehungen das Prinzip der sozia-
len Gerechtigkeit durchbrechen.

Mit der Grfindung dieser Organisationen
betrachten sich diese Gruppierungen als An-

archisten. Kropotkin schreibt ihnen ihr erstcs

Programm, in dem die Ideen von Lavrov und
Bakunin und die Erfahrungen der Pariser

Commune aufgenommen werden.

1873 ist der grofie Aufbruch der Studentcn

»ins Volk<<. Tansende von Studenten, untcr

ihnen mindestens ein Drittel Frauen,zie‘h‘cn
zur Agitation auf’s Land. Viele werden bei 1h-

rer Tatigkeit verhaftet, deportiert und ange-
klagt. Manche warten bis zu drei Jahren 1n

Isolation'shaft auf die Eroffnung ihrer Prozes-

se. Viele werden im Knast verriickt, krank

oder sterben.

1874, nach dem offiziellen Verbot der RC-

gierung im Ausland zu studieren und eingr
Diffamierungskampagne gegen Frauen, dl.c
sich im Ausland auflialten, kommen die radi—

kalisierten Studentinnen zun’ick und schlic—

Ben sich der »Land- und Freiheits-Partei« an.

Unter dem Eindruck der beginnenenden Ar—

beiterbewegung in Europa, gehen viele Frau-

en in die Fabriken. Auch dabei kommt es wit:-

der zu zahlreiehen Verhaftungen und die cr-
sten groBen Prozesse beginnen. Die Verteidl-

gungsreden der angeklagten Frauen machen

auf die gesamte Offentlichkeit einen groBCfl
Eindruck. Man spricht nur von den »Moskau—

er Amazonem, die gleichzeitig eine Aura von

»Heiligkeit« bekommen, da sie bereit sind,-

Herkunft, Bildung, Geld und Karriere fur die

Armen zu opfern.
1876 eréffnen zwei Frauen die Reihe dcr

nun beginnenden Attentate. Vera Sassulitsch
schieBt auf den General—Gouverneur von P6-

tersburg, um die eingekerkerten Kameradcn

zu rachen. Es ist sicherlich kein Zufall, dal3 gC‘

rade zwei Frauen das Attentat planen und

ausffihren. Schon vorher waren Frauen mit ih-

rer Rolle in der Organisation unzufrieden.

Man hatte sie zum Drucken von Propaganda-
material und zu Gefangnisbesuchen ahgc'
stellt. Sie selbst aber sehen sich in einer we—

sentlich aktiveren Rolle und begehen auto-

nom und ohne gréBere Absprachen mit (1431'

Gruppe die Tat. Dennoch wird der jetzt ent—

scheidende Typus des »Terrorist« folgendcr-
maBen beschrieben: »Am Horizont tauclztcll
die Umrisse einer dunklen Figur auf, erleuchtel
von einer Art hdllischer Flamme, eine Ersi‘lzcl—
mmg mit stolzem hochgereckten Kim, and ei-

nem Blick, der Provokalion Lind Rache ans.-
strahlte. Durch veriingstigte Massen sc/zrcl—

tend, betritt der Revolutiom'ir mit stolzvm

Schrit! die Geschichtsarena. Er isr wunderwli.
bewundernswert and unwiderstehlich. dem: In

ihm vereinigen sich die héchsten Formen zlvr

menschlichcn Grc‘ifle — der Mdrtyrer um! (IL’I'

Held,« (Kravchinsky‘; aus: »Fathers and

Daughters<<, von Cathy Porter).
1879 wird dann von der Partei »Land und

Freiheit<<, die bisher vor allem Agitation im

Volk betrieb, der BesehluB gefaBt. den Zarcn

zu ermorden. Die Frauen werden bei der VOF‘

bereitenden Konferenz ausgcschlossen.
d“

dic Manner bel’iirchten. daB sic sich diescm

BcschluB widorsetzen werden. Die Frauen

sind zu diesem Zcitpunkt in der Mehrheil €115
chammen, Lehrerinnen. Schuhmacherm-

ncn, Farberinnen oder Inhabcrinnen von ’I‘CC-

stubcn auf dem Land tatig. Aufgrund dieser
Arbeiten halten die Manner sie fiir nmvc

Triiumerinnen, die friedlich irgendwelchcn
Utopien nachhangen. Vera Sassulitsell
scheint schon wieder vergessen zu scin. 1‘15

wird der personliche Mut, mit dem sie die 5:0-
zialen Tabus gebroehen haben. ihe Energlfi

’l/
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eine Ausbildung zu erwerben und als Frauen

allein aufdem Land zu leben, fibersehen oder

unterschlagen. Die Frauen werden einfach

majorisiert und iiberrollt. Auf der Strecke

bleiben dabei aueh die Organisationselemen-
to, die sic in die Partei cingebracht haben: De-

zentralisierung, Verpflichtung gegenfiber den

Gefangcncn, Respekt vor dem Willcn der ein-

zelncn Mitglieder, Konsensentschcidungen
und Rotation. Dafiir wird alles nur noeh auf

ein Zicl ausgeriehtet: den Zarenmord. Diszi—

plin und totale Hingabe an die Partei sindjetzt
die Rekrutierungsmerkmale.

Demgegeniiber habcn dic Frauen cine an-

dere Vorstcllung vom Weg der Befreiung. Sie

identifizieren sich stark mit dem Ungliick der

Bauern und vor allem mit dem dcr Bauerin-

nen. Sic haben als Hebamme und Landarztin-

nen gearbeitet und dabei dercn Elend miter-

lebt. Ebenso liaben sic als Wirtinnen, die

Trunksueht der Bauern mitansehcn miissen.

Sic sahen die sehwere Arbeit, die fehlenden

Mittel, den Abcrglaubcn und das Lcid der

Frauen mit ihren 'ewig betrunkenen Mannern.

Die Bauern waren in ihrem Verhalten zu

Frauen und Kindern nieht anders, als die au—

toritiiren Viiter der Narodniki-Frauen. Auch

ihre Viiter tranken, hurten, schikanierten und

schlugcn ihre Frauen und Tochter und lieBen

ilinen keine Bildung zukommen. Die Nahe

der Narodniki-Frauen zu den Bauern war

diehter und emotionaler als das Verhalten,

das die Manner aus dcr Organisation zu den

Bauern liatten. Die Frauen fiihlten sich auf

dem Land wichtig, konnten dort, ganzauf sich

gestellt, niitzliche Arbeit leisten, die sie be—

friedigte. Sie bestimmten dabei den Ort des

Handelns, Art und Inhalt der Tatigkeit und

ilir Erfolg war unmittelbar fiihlbar. Diese Art

Von Arbeit war konkret, sinnlich erfahrbar

und schloB die unmittelbare Beziehung von

Befreiern und »zu Befreienden<< ein. Aus die-

sem Kontakt crwuchs den Frauen cin groBer
Teil ihrer Motivation — anders als den Man-

nern, die vielmehr die mannliche Herausfor-

derung (Kampf mit der Waffe) des zaristi-

schen Staates annahmen. Die weibliche Art

dcs Engagements wird von Miinnern als naiv

beliichelt und als Uberblcibsel des altcn Popu-
lismus verspottct.

Aus einer Art Pllichtgefiihl schlieBen sich

die Frauen dennoch der ncueu Linie an. Sie

wollen aufjedcn Fall cine Spaltung der Orga-
nisation vermeiden. Das Einschwenken der

Frauen auf die neue Linie hat zur Folge, daB

sie sich selbst entwerten. Sic haben keine Al-

ternativen und konnen keine in sich geschlos-
Sene Konzeplionen vorlegen, wie man der za-

ristisehen Repression andcrs begegnen konn-

to. Sic haben nur ihre alten Traume und die

Erfahrungen auf dem Land, wo sich der Er-

folg tatsiiehlielt seltr langsam eingestellt hatte

und immer wieder bedroht gewesen war. Da-

gegen scheint die aggressiv formulierte jako-
binische Zentralismusvorstellung erstmals ein

Mehr an Effektivitiit zu versprechen. Die

Frauen haben noch nicht das SelbstbewuBts-
Cin auf ihre Vergangenheit zu bestehen und

ihr Unbchagcn zum Kriterium der Kritik zu

maclien. Zu sehr glauben sie selbst noeh an

die >>Rationalitiit<<. So beugen sic SiCh der

miinnlichen Strategic, wenn auch zum Teil un-

ter éiuBerster psychischer Belastung.
»Wir wurrlen gabelcn am polifischcn Kampf

Il’iIZIlII('/II)1(’)I, wir wurdcn in die Stud! gcrufcn,
(l/wr u'ir glaulm’n, das Dorf branch! um um]

ohm: uns wfirde es dort noch dunkler werderz.

Die Vernunft sagte uns, dafl wir den van unse-

ren Kameraden gewc'ihlten Weg gehen mfiflten,
als politische Terroristen, erfiz'llt vom Geist des

Haders und angestachell vom Erfolg‘ Aber un-

sere Herzen sprachen anders. . .und zog es in

die Welt der Emeignetem, sehrieb sie (Vera
Figner) und fuhr fort: »Natfirlich kormten wir

damals noch nicht ermessen, da/J’ folgerichtig
diese Haltung als der Wunsch nach dem reinen

Leben, nach einer Art von persénlichem Ge-

borgensein definierr werden wdrde. . . Aber wir

verdriz'ngten unsere Gefiihle und stellten uns

mutig an die Seite unserer Kameraden, deren

politische Instinkte die unseren bestimmen.«

(Cathy Porter: »Fathers and Daugthers<<)
Und der Erfolg? Zwar wird der Zar 1881 ge—

totet, aber anstelle der erwarteten Volkserhe-

bung findet eine unerbittliche Jagd auf die Re-

volutionare statti Und anders als die friiheren

Gruppierungen ist die zentralistische Struktur

wunderbar zu infiltrieren. Polizeispitzel zer-

setzen die Partei und damit ist die Bewegung

endgiiltig zerschlagen.

Fazit:

Spannend am Weg der Narodniki-Frauen ist

die Tatsache, daB es sich keineswegs um ar-

me,iunterdrfickte Frauen gehandelt hat, son-

dern um sehr selbstbewuBte Frauen, die aner-

kannt, bewundert und akzeptiert worden sind

und Vielen als Vorbild galten. Trotzdem gab

es einen Punkt, an dem sie sich verloren und

ihre eigenen Vorstellungen aufgaben, nam-

lich dann, als die Leitfigur der Bewegung nur

noeh ménnliehe Ziige trug.

Um dieses jetzt nicht auf das Problem von

Frauen und Gewalt zu reduzieren, mochten

wir noeh einmal kurz nachvollziehen, wie es

einer anderen groBen Heroine des Anarchis-

mus ergangen ist, namlich

Emma Goldmann

Auch sie stammt aus RuBland, wo sie 1869 ge-

boren wurde. In ihrer Kindheit hort sie von

den >>Nihilisten<< und identifiziert sich mit ih-

nen, da diese gegen Willkfir und Tyrannei

kampfen. Einen Kampf, den auch Emma get

gen ihren autoritaren Vater ffihrt. D16 ersten

Kontakte mit radikalen Gedanken hat sie

dam in Studentenzirkeln, die sie im Jahre

1882/83 in Petersburg mit ihrer Schwester fre-

quentiert. Nach der Emigration in die USA

schlieBt sie sich, unter dem Eindruck der Chi-

cagoer Ereignisse. bald der anarchistischen

Bewegung in New York an.

Emma Goldmann hat nicht die Chance, ei-

nen Kreis von Frauen zu finden, mit denen sie

sich zusammen engagieren kann. Sie ist von

Anfang an in eine mannlich dominierte Orga—

nisation integriert, wo es nur eine Moglichkeit

fiir sie gibt, namlich den Unterschied zwi-

sehen den Geschlechtern zu verwischen, um

dem allgemcingfiltigen Ideal nachzueifern.

Ein anarchistischer Held Zu werden, der be-

reit ist, alles fur die >>Saehe<< zu opfern‘ Dieser

Held hat nur rein mannliche Zfige.
Emma ist sich dieses Konflikts in den ersten

Jahren noch sehr bewuBt (siehe ihre Biogra-

phie »Gelebtes Lebem), Deutlieh wird es

2.8. in ihrer Auscinandersetzung mit Most,

der fiihrenden Figur im anarchistischen New

York. Er versucht zunachst in ihr »nur« die

Frau, das >>Wcibchen<< zu sehen, um diesc Sei-

te dann sofort wieder zu negieren, wenn sie als

>>Gen0ssen<< zusammenarbeiten. Zentral in

11

ihrem Versueh mit diesem Widerspruch fertig
zu werden ist dann ihre Entseheidung gegen
das Kinderkriegen. Obwohl sie einen starken

Kinderwunsch hat, entschlieBt sie sich kein

Kind zu bekommen, da sie sich ganz der »Sa-
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che« widmen will. Diescs Opfer ist fiir sic

glcichzusetzcn mit eincr Feuerprobe. Nach

diesem EntschluB fiihlt sic sich Sascha Berg-
mann, den sic fur das Modcll dcs anarchisti-

sehcn Kampfcrs halt, cin wenig cbcnbi‘rrtiger.
Ebenso wie sic sich cin Kind wfinschte, hat sic

auch dic Sehnsucht nach cincr stabilcn Bczie-

hung und eincm I-Icim. Alle dicsc Bedfirfnissc

wcrden von ihr immer wiedcr untcrdrfickt und

dem Heldcntum untergcordnct. Sclbst in ih-

rer radikalcn Forderung nach frcicr Sexualitat

fordert sic lctztcndlich fiir die Frauen nur die

selben Frcihcitcn, wie fiir die Manner. Fiir sic

schlieBt cine wirklichc Frciheit auch die Meg-
lichkeit von Schwangerschaft und Gcburt ein.

Revolutionar an Emma ist, daB sie fur sich tat-

sachlich dicsclbcn Rechtc wie dic Manner in

Anspruch nimmt.
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Dcr n‘a'chstc Schritt ist dann, daB sic nur

noch das Unglfick andcrcr Frauen wahr-

nimmt, abcr nicht mehr ihre cigencn Proble-

mc thematisiert. Sic sctzt sich fur unterprivilc-
gierte Frauen cin, fordert fur diesc Abtrci—

bungsmoglichkcitcn und verteidigt dic Prosti-

tution. Bei diesem Punkt hat sic sich selbst

wohl ganz vergcsscn. Sic dcklariert, daB die

Prostitution ehrlicher sci als die Ehe, vergiBt
abcr ganzxdaB sic zwar in der Lagc war, sich

zwcimal zu verhciraten, daB es ihr aber un-

moglich gewcscn ist auf »den Strich« zu ge-

hen, als sic cs aus finanziellcr Not heraus cin-

mal versuchtc. Im Kampf ffir andcrc Frauen

entfernt sic sich stuckweise von sich sclbst und

ihre Dcklarationen sind ohne groBc Aussagc-
fahigkcit. Ahnliche Fchler untcrlaufen ihr

auch in politischcn Einschatzungcn. So glaubt
sic z.B. noch im Jahre1921daran,dal3 dic rus-

sischcn Massen viellcicht — nach den Enttau-

schungen durch die Bolschewiki — eincn neu-

cn Aufstand machcn wiirdcn, jedoch diesmal

im Namcn des Anarchosyndikalismus. Da sic

sich weigert, ihre eigene physisehe und psychi-
schc Erschopfung wahrzunchmcn, kann sic

auch nicht wahrnchmen, wic erschopft die

Mcnschen in RuBland sind, die zunachst nur

noch ihr Uberleben sichcrn, Ruhc brauchen,
eincn »normalen« Alltag wollen und nicht

schon wicder kémpfen konnen.

Den lctzten Schritt vollzieht sic in dem Au-

gcnblick, als dcr Widcrspruch zwischcn dem

anarchistischcn Ideal und ihren gcgcnliiufigcn
Wiinschcn nicht mehr fiir sic filhlbar ist. Sic

entschcidct sich dahingchcnd, indcm sic zur

Kampferin fur dic Sachc wird. Uns stellt sic

sichvon diesem Zcitpunkt nur noch als zanki-

sehcs StrcitroB dar, was sich nicht zuletzt in ih-

rer Vcrachtung gcgcniiber dcr schr wcibli-

chcn Geliebtcn von Alexander Bergmann
ausdriickt. Sic bczahlt dicsc Auflosung dcs

Widcrspruchs mit cinem schr hohcn Preis,
namlich dem Gcffihl grcnzcnloser Einsam-
kcit. Solangc sic in ihrer Rollc funktionicrt,
die Siilc bei ihren Propagandarcisen fullt,
Broschilren vcrkauft und Geld sammclt,
scheint filr ihre Genossen alles in Ordnung zu

scin. Wie cs ihr personlich geht, wie vcrbittert
sic ist, wie schr sic sich sclbst im Laufe des Al—
terwcrdcns als Frau cntwertet, intercssiert
niemandcn. Es ist allcn eher unverstandlich

und man verstcht cs als »Grillen« cincr altern-

den Frau.

Wir findcn, an diesem Punkt wird endgilltig
klar, daB feministischc Politik nicht einfach
bruchlos im Anarchismus aufgeht. Der anar-

chistischc Mensch, das Individuum, ist ein

Mann. Heldinncn sind Frauen nur dann,
wcnn sie sich so weit wie moglich daran anna-

hcrn. Nach den »Kostcn« wird dabci nicht ge-

fragt. Dabci sind dicsc »Kosten« fijr Frauen

unvcrgleichlich hohcr, als fiir die Manner, die

ebcn haufig noch ein »Privatlcbcn« (siehc
z.B. Most) haben. Die Manner fiihren cine

traditionelle Ehc und lassen ihre Reproduk-
tionsarbeit von dcr Ehcfrau lcistcn. Diese

wurdc natfirlich »fiir die Sachc<< jcderzcit ver-

lassen. Reizend, wirklich!

Wobci sich auch hier wiedcr die Frage
stellt, welchen Sinn dicser Opfermut cigcnt-
lich habcn soll. Tcndcnziell ist es cine clitare

Vorstellung, dcnn nur wcnige sind (Gott sci

Dank) bercit, dicse Ansprfichc zu crffillcn.

Bei dencn, die sich diesem Zwang untcrwer-

fen, stellt sich dann aufgrund ihrer eigcnen

verdrangten Wiinsche ,
auf Dauer nur Vcr-

achtung dencn gcgcnfibcr ein, die sich nicht so

verhalten wic sic selbst. So wird Emma Gold-

mann andcren (wciblichcn) Frauen gcgen-

fiber rcgelrccht fraucnfcindlich. AuBcrdcm

stcckt dahintcr dic Vorstcllung, wcnn man/

frau sich nur geniigcnd anstrcngt, gutcn Wil-

lcn zcigt und Von der »Sachc« fibcrzcugt ist,
dann sind auch Berge zu versetzen. DaB dies

cine auBcrst flache Konzeption ist, braucht

wohl nicht wcitcr ausgefijhrt zu wcrdcn‘

Unsere Erfahrungen und Einschfitzungen

Ein wichtiges Merkmal der Frauenbcwcgung
ist, daB sic nicht fiber die innercn Strukturen

dcr Frauen, ihrc Wfinsche und Widcrstandc

hinwcg, appellativ das Ideal der »ncucn Frau«

aufrichtet, sondern die innerc Realitat dcr

Frauen mit in Betracht zicht.

Wichtigstes Instrument daffir sind die CR-

Gruppen, wo sich dann haufig herausstcllt,
daB cs groBc strukturcllc Glcichformigkeit
gibt, bei auBerlich schr verschicdcnen sozia-

lcn Realitatcn. Es sind cbcn nicht nur die au-

Beren Zwangc oder die bcwuBtc Bosartigkcit
der Manner, mit dencn frau zusammcnlebt

und arbeitet, die cine Fraucnbcfrciung ver-

hindcrn, noch ist die Befrciung cine Frage dcs

individuellcn Durchsctzungsvermogcns. Viel-

mchr kann das Aufbrechcn von gcsellschaftli-
Chen bzw. alternativcn Normcn und das Fin-

den eines eigenen chcs nur kollcktiv gcschc-
hen.

w

Unscrc Erfahrungen in gcmischtcn libertii-

ren Gruppcn hattcn nicht die dramatischcn

Konscqucnzcn wie bei den Narodniki—Frau-

en, abcr cs war doch crstaunlich, auf wclchc

vehementc Kritik die Bildung autonomer Zu-

sammcnhangc sticB. Einen Widcrhall daVOn

haben wir in den Fragen gefunden, die uns zu

dem Thema Anarchismus/chinismus zugc‘

schickt wurden. Sobald sich rcine Frauen—
gruppierungcn bildcn und die Frauen sich in

dicsen wciblichcn Zusammcnhangcn offen—

siehtlich wohlffihlen, taucht prompt dcr Vor-

wurf auf; daB dicses Gefiihl nur cine illusionil-

re Verbesserung des weiblichen Lebcnsgc-

fiihls sci, das nur durch den Aussticg aus dCl'

Realitat cntstanden ist. Eine dcrartigc Kritik

kommt niemals, um die gesellschaftlichcn.
Machtorganisationen zu kritisieren, wobcl

doch diesc Institutioncn fast immer rcinc

Mannerbiindc sind. Ihnen Realitatsfcrne auf—

grund ihrer gcschlechtsspczifischen Zusam—

mensctzung zu attestiercn, ist auBer den FC-

ministinnen noch niemanden eingefallcn.
Wciblichc Zusammenhangc haben zunachst
cinmal die Funktion, cine bcschadigte Identi-

tat zu rcgencriercn. Hicr konstituiert siCh

crstmals cine weibliche Identitat, die nur 2115

deformicrt definiert und zugelasscn wird.

Tatsachlich hat die Fraucnbcwcgung in den

lctztcn 15 Jahrcn in dcr gcsamtcn westlichcn

Welt ein neues Bild der Frau gcschaffcn.‘ D215

bis vor kurzcm immer nur individucll gclcbte
Schcitern an der unsichtbarcn Geschlechtcr—

grcnze wurde plotzlich als kollcktivcs Schicli—
sal begrcifbar. Der ewigc Selbstzwcifcl. die
Vorstcllung von der cigcnen Mangclhaftigkcn
ist heute, durch Wahrnchmung als strukturcl—
les Problem, auflosbar gcwordcn. Dic Pro-

blemlosung erfordert politische Strategic“
und nicht individuelle Anpassung. Diese El_n'
sicht hat bei den Frauen ein enormes Energlc‘

potential freigesetzt. Es ist kein Zufall. daB

Zum erstcn Mal in Dcutschland dic Mehrzahl
dcr Frauen im Alter zwischen 20 und 30 Jill“

rcn nicht vcrheiratet ist. Eine Frau ist jctzl
auch ohne Mann und Kinder einc vollstandig'C
Person. Diese Veranderung cler gesellschaftli—
chcn Stcreotypen wurde durch die Durchbe'

chung dcr Mauer des Schwcigcns erzeugt. hin-

tcr dcr dic Frauen bishcr ihre Gefi'lhle 11nd

Hoffnungcn und auch ihr Leid gelebt haben.

Dcr Schlachtruf: »Das Private ist politisclw.
sowohl von offentlicher Bedeutung als auch

im Privatcn von dcr offcntlichen Mcinung

durchformt, brachtc Vielc gesellschaftlichc
Bastioncn ins Wanken. Verbunden mit dicscn
Aktionen war aber nicht nur die Euphoric dcr
Erwcitcrung, sondern auch cnorme PSYCh"
schc Anstrengungen und Angst. Die durch-
broehcncn Tabus warcn ja nicht nur aulficrli—

chc, sondern auch verinnerlichte. Mit dem EF‘

f018 kommt auch die Angst vor dem ErfOlg
Mit dcm DurchstoBen dcr Grcnze. auch dlc

Angst vor dem Raum hintcr der Grcnzc. Im

Augcnblick sind wir damit bcschaftigt. den
Raum und die neu gewonncnc Identit’cit m"

Realitat zu fijllen. Auch das Innehalten hat
scincn Platz in cincr fcministischcn StraICE‘C

und wir wollen uns das Langsamgehen chm“
tcn.

Zudcm hat sich gczcigt, daB die mannlichcn
Bastionen nicht wirklich fiberrannt quqC‘L
sondern nur cin wenig zuriickgewichcn 51nd.

Der zahc Guerilla-Kampf zwischen den 60‘

schlcchtern ist also weiterhin in Gang!
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an cstcn ragen,
.

.

{rage gestcllt wurdcn, bezichen SlCh unzwei—

dcutig auf Vcrhiiltnissc, wie sie heuteflvorherr-
schcn. Gcfragt, ob die Regicrung »Lugen und

irrefiihrcndc Statislikcn benutzt um schlechte

Nachriclitcn fiber Wirtschaft und Lebensqua—

litiit zu vcrschlcicrn«, drficktcn nur 40% der

Ameriknncr, 53% dcr Kanadier und 57% der

Britcn aus, daB sic sich dieser Praktiken be-

smd’ Ganzel o der Deutschen und

13% der Schweizer halten diesen minimalen

Bezug zur Realitat aufrecht. Eine andere

nachdriickliche Frage war, »ob die Regierung
die Menschen dazu drangt, Freiheiten zugun-
sten gréBerer Sicherheit aufzugeben<<. Setzt

man voraus, daB jede Regierung Menschen

braucht, die Freiheit gegen ihre Art von »Si—

cherheit« aufgeben, weist eine negative Ant—

Nach einer Gallup Um rage, :16 im Femar

1984 veréffentlicht wurde, glauben wenige
Menschen in den westlichen Landern daran,
daB die >>finsteren Visionen<< aus Orwells

Buch Wirklichkeit geworden sind. Aus einer

Umfrage, die in sechs Léindem durchgeffihrt
wurde, geht hervor, daB man die meisten sei-

ner Vorhersagen als nicht eingetroffen be-

trachtet. Auf der einen Seite sind die Deut—

schen und die Schweizer, die wenig Anzei-

chen fiir orwellsche Verhaltnisse sehen, wfih-

rend Amerikaner, Kanadier und Briten davon

ein bchhen mehr bemerken. Vielleicht nicht

ganz fiberraschend, sehen die Brasilianer eini—

ge Anzeichen fiir die Existenz des autoritaren

Staates, aber sogar sie sind sich in der Frage
ob so eine Entwicklung schon sehr weit fortge-
schritten ist, geteilter Meinung. In allen Lan-

dern waren die gréBten Sorgen, die zum Aus-

druck gebracht wurden, die, daB Staatsbeam—
te auf Kosten der Mehrheit ein luxuriéses Le-

ben fiihrten, und daB der Schniiffelstaat die

Privatsphéire des einzelnen bedroht — kaum

Ausdmck, daB man glaubt der totalitare Alp-
traum wz’ire Wirklichkeit geworden, oder daB
er nahe bevorsteht.

wort (auf diese Frage) auf eme bemerkens-

werte ideologische Blindheit hin. Trotz der

Ausnahme Brasiliens mit 35% (selbst das ist

erschreckend niedrig), war der Prozentsatz

der Menschen, die fibereinstimmten sehr

niedrig (6% in der Schweiz bis 12% in Kana-

da .

)I‘rotz all der Disknssionen fiber >>1984<< und

seine Gefahren, wird es offensichtlich, wenn
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man sieh die offentliche Meinung anhort, daB

es ein betrachtliches MaB an Selbstzufrieden-
heit gibt, angesichts des betrachtlichen Verlu-
\stes an Freiheiten der heutigen Welt. Oder, es

schcint der Fall zu sein, wenn man sich die tat-

sachlichen AuBerungen der Menschen an-

schaut, daB viellcieht das Ausbleiben der rich-

tigen, orwellschen Antworten darauf zurfick-

zuffihren, daB der groBte Druck auf die Frei-
heitcn nicht in klassisch orwellseher Art und
Weise ausgeubt wird.

Die heutige Bedeutung von »1984«

Die hauptsachliche Bedeutung von >>l984<<

heute, kann in einem Wort zusammengefaBt
werden: Geld. Jeder, mit ernsthaftem Interes-
se an den sozio-politischen Implikationen des

Buches, hat sich sehon einmal fur einige Zeit
mit solchen Fragen auseinandergesetzt. Man

brauchte nicht auf die Ankunft diescs magi-
schen Jahres zu warten um seine Tiefgriindig-
keit zu erforschen. 99% der Wissenschaftler,

Ute Sther

»1984« gegen 1984

Obwohl einige den jfingsten »MiBbrauch« von

Orwells Roman im Dienste des Antikommu-

nismus beklagen mogen, ist diese Kritik ver-

fehlt. Die Inspiration ffir dieses Werk ist, vor

allem, der Stalinismus, und es zeigt hervorra-

gend den monstrosen Charakter des totalita-

ren >>sozialistischen<< Staates. Versuche, das

orwellsche Model] auf die westliehen Gesell-

schaften zu beziehcn, so did?» im Grunde ge-
nommen allcs in >>orwellschen Farben<< er-

scheint, sind albem. Natiirlich muB der We-

sten etwas aus >>l984<< lernen — es ist ein groBes
literarisches Werk und es hilft wichtige Berei-

Che des menschlichen Daseins zu erhellen.

Sein Autor versucht jedoch nicht, einen vom

Weltschieksal bestimmten Entwicklungskurs
fur alle modernen Gesellschaften aufzuzei-

gen. Der groBe Bruder ist ein trcffendes Sym-
bol fur autoritiire Herrschaft. Er sollte aber

nicht als das Sinnbild fi'ir Unfreiheit in der mo-

dernen westlichen Welt betrachtet werden.

Denn in Wirklichkeit hat diese Welt einen an~

deren Despoten dcr im Moment ein furcht-

barcrer Feind ist, bzw. den man mehr ffirch-

ten sollte. In der Konsumgesellschaft —- die

vorherrschende Form der »fortschrittlichen«

Gesellschaft — ist unser Bruder ein weit ange-
nehmerer Kerl als es der Orwells war; Es ist

die Ware, die fiber alle anderen Tyrannen
herrscht (um! es gibt anderc in unserer Oligar-
chie). »]984« konnten die Menschen durch

die gelegentliche Raserei orgiastischer politi-
scher Ritualc dazu getriebcn werden, den gro-

Ben Bruder zu lieben. 1984 (dem Wirklichen),
fallt es dem groBen Bruder nicht schwer unse-

re Zuneigung zu gewinnen. Er ist immcr bei

uns, als das allgegenwa'rtige Objekt unserer

Begierde.

die jedes Gramm Schrecken aus dem Buch

presscn, haben nic auch nur einer einzigen
FuBnote aus Orwells politisehem Klassiker

>>I~Iommage to Catalonia<< (Mein Katalonien)
Ancrkennung gezollt. Jetzt aber wird das

Wort >>Orwell<< in tausenden von Artikeln un-

sterblich gemacht.
In der realen Welt‘ist die Ausbeutung noch

krasser. Nach John Hurt, dem Star der neue—

sten FilmversiOn von >>1984<<, »m‘ihern wir uns

dem, was der Film beschreibt.« Sein Anhalt-

spunkt fur dicse denkwfirdige Uberzeugung
ist wenig fiberraschend. »Sehen Sie sich«, sagt
er, »das Geziink zwischen Os! und Wes! an.«

(— im Buch warcn die Supermiichte in einem

andauernden Kriegszustand, so kann man

vielleicht alles unter der allgcmeinen Rubrik

>>Gezéink<< subsumieren.) Es ist von wenig Be-

lang, 0b wir von dieser Tour de Force der hi-

storischen Analyse fiberwéiltigt sind oder

nicht. Das Wichtigste ist, fiber Orwell, fiber

>>1984<<, fiber den groBen Bruder zu reden.

Wie Hurt scharfsinnig bemerkt: »0rwell ist

ein heifies Thema.« Es erfibrigt sich zu sagen,
daB die Wcrbeindustrie es nicht versaumt hat,
gebrauch vom Thema »1984« zu machen, um

Produktc zu verkaufen und fiir die Ideologie
der freien Auswahl zu werben (denn, wie uns

schon 1970 von Toffler in »Future Shock<< ge-
sagt wurde, ist das Problem heute nicht ein

Mange! an Auswahl, sondern das Dillemma
des Uberangebots in der UberfluBgesell—
schaft).

Ein ausgezeichnetes Beispiel, wie man

»l984« vermarktet, kommt von >>United

chhnologies<<, die uns sagen, daB Orwell in

Bezug auf Technologie falsch lag. Technolo—

gie hat uns nicht versklavt. Sic hat uns befrcit.
Orwell Uberblickte dentechnologischcn Fort-
schritt nicht — besonders die Tatsache, daB

groBe, teure Computer, kleinen, leicht zu-

ganglichen Maschinen Platz ma'chen wiirden.

Er wuBte nichts vom Chip, der fur die weitc

Verbreitung des Computers gesorgt hat, dcr

die Angst'e, die aus Orwells Glauben rtihrcn,

daB die Macht der Computer in den Handen

einer kleinen Elite liegen konnte, verdrangt.

Leser des Buehes werden bemerken, daB

diese Aussage selbst ein >>Glaube<< ist, desscn
sich der >>Gléiubige<< nicht bewuBt war. Donn
in »1984« wurden Informationen nicht 1n

Computern gespeichert, sondern in >>weiten

LageerUmen, in denen umgeschriebene D0-

kumente aufbewahrt wurden«. Orwell jedoch
muB bei seinem >>Glauben<< fiber den Compu-
ter bleiben, da der Sinn der Anzeige ist, zu ZCl-

gen, daB er Unrecht hatte. »Der elektronischc

Chip hat jedem der den Horizon! und die Klar-

heit seines Denkens erweitem will, die Miig‘
lichkeiten des Computers in die Hand gage-
berm Was verschwiegen wird in diesem Lo—

blied auf die Maschine, ist das hohe AusmaB
an Unfreiheit, das in diesem technologischcn

1 Fortschritt steckt: die Arbeiter, die sich_dcm
‘

Computer anpassen mfissen, was immer auch

ihre Forderungen und Wfinsche sind, ganZ

gleich wie er ihre Arbeit zur Routine maeht;

die Studenten, die durch Anweisungen def

Sehulbehorde gezwungen werden zu lerncn

ie man ihn benutzt; die unbewuBt gewahlten
Effekte der Technologie, die >>den Horizont

und die Klarheit des Denkens<< einschranken.
Diese Technologie bedroht die Autonomlc

villeicht vor allem dadurch, weil Menschen in

dieses technologische System als Informa—
tionskonsumenten vereinnahmt werden (11nd
sehr wenige sind Informationsproduzenten1)-
Wie Orwells Bildschirm kann auch der Com—

puter kein effektives Kontrollmittel sein.

wenn er nicht von wenigen monopolisicrt
wird. Das >>Network<< muB sein Netz natfirlich
so eng wie moglich kniipfen, um die Integra—
tion in das System zu maximieren.

»United Technologies<< (Vereinigte Tech-

nologien), in der Tat!

Eine noch kraBere Ausbeutung des ThemzlS

>>l984<< ist die bekannte Anzeige von Apple
Computers. In diesem kurzen aber bescth'
renden Drama sitzen Massen von ZomblCS

wie hypnotisiert vor einem gigantischen Bild—

schirm, gefesselt durch das dominierendc
Antlitz des groBen Bruders.

Plotzlich stfirmt eine Frau nach vome, eincn

groBen Hammer schwingend. Mit einer Ska'
takulz‘iren Geste sehleudert sie den HammCr

durch den Saal und zertrfimmert den Sch‘ifm-
Die Botsehaft: Wir sind nicht mehr in dcr

Hand des groBen Bruders. . .»Apple Compu—
[CTS«.

Aber warum >>Apple Computer“? Eine Er—

kléirung ffir die, die es genau wissen WOUCI}:
Die groBen Namen wie »IBM« stehen fiir {big
power< (die groBe Macht), fiir Manipulathfl
und Kontrolle. Der Apfel steht flir den Md?“
nen Burschen<<, fur »small is beautiful<<, fijr 1n—

dividuelle Freiheit. Das Image des groBCn
Bruders und des rebellierenden Individuum.<

ist deshalb angebracht. Es reprasentiert den

kleinen und unabh'angigen Unternehmef 39‘

gcn den zusammengeschlossenen, IflCSlgcn
Trust, und personalisierte Technologie g‘fgC“
totalitiirc Megamaschinen. Ob die Firm";l
wirklich mehr David als Goliath ist, odd”
Maschinen wirklich warm und sympathlscll
sind, ist ohne Bedeutung. Denn es werden Un_5
zwei gute symbolhafte Grunde aufgezeigt Cl‘

ncn Apple Computer zu kaufen.



Andere symbolisehe Zusammenhange wer-

den jedoeh vermieden. Obwohl United Tech-

nologies argumentiert, der Computer wijrde

uns in neue Gefilde der Erkenntnis filhren,

darf man vermutlich den Kéder Apples nicht

mit dem biblischen Sfindenfall in Verbindung

bringen, ein Ercignis, das in einem éihnliehen

Verspreehen seinen AnlaB hatte.

»Wer hraucht (lie Gedankenpolizei?« oder

»Was gihts heute Abend?«

Ozeanien, die Gesellschaft von >>l984<<, ist ir-

gendwie das direkte Gcgenstiick dcr heutigen

Konsumgesellschaft. Es ist eine Gesellschaft

dcs matericllen Mangels, die diesen Zustand

aufrecht erhiilt, nicht durch die unaufhorliche

Expansion der Nachfrage und dcr Wiinsche,

sondern durch die gcplante Einsehrankung

des Angelmts. Die Bevolkerung, dic um des

Existenzminimums willcn ein serviles Ver—

trauen in den Staat hat, wird entweder durch

die bestiindige Aufreehterhaltung eines Ter-

rorzustandes (im Falle der Outer Party), oder

eines Zustandes der Unwissenheit und der

Desorganisation (im Falle der Proles), in Ap—
hiingigkeit gehalten. Da die sozialen Bedtln-
gungen sehr grobschliichtiger Natur sind, Ist

es nicht verwunderlich, daB der Staat in Ter-

ror Zuflucht suchen muB, um die Ordnung un—

ter den Parteimitgliedern aufrecht zu erhal-

ten. Und in Anbetraehl des abgrundtiefen Le—

bensstandards, den die zweitklassige Elite ge-

nieBt, ist zu vermuten, daB nicht nur unser

Held Winston, sondern auch die meisten sei-

ner Arbeitskollegen sich danach sehnen, dem

groBen Bruder die Gurgel durehzuschneiden.

Die Unfiihigkeit dcr I—Ierrscher, wird durch

ihren naivcn Gebrauch des Bildschirms am

besten illustriert. Er dient primiir als Mittel

zur Uberwachung. Wiihrend die Menschen

den Bildschirm betrachtcn, werden sie nieht

so sehr durch ihre obsessive Anhiinglichkeit,

sondern durch die Angst, daB er sie daucrnd

beobachtet, kontrolliert. Der groBe Sehlager

jeder Saison ist »Der HaB<<, ein sich wiederho-

lendes Sehauspiel, das die boshaften Gefiihle

in dieser Gesellsehaft vorfibergehend hervor—

ruft. Der Staat scheint nie das Potential der .

elektronisehen Medien zur Kontrolle, durch

. positive Einstellung und Abhangigkeit, ent—

deckt zu haben. Tatsachlich wird von den Pro-

les, die den heutigen Massen am meisten glei~
Chen, gar nicht Verlangt einen Bildsehirm zu

besitzen. So daB Mr Charrington sagen kann:

»Ich hatte nie einen von den Dingern, zu teu-

er.«

GroBer Bruder, du hast alles kaputt ge-

maeht! Die Proles haben bestimmt »1985« re-

voltiert. Kein Zweifel, sie hatten nach einem

sehlechten FuBballspiel genug, tobten durch

die StraBen und massakrierten die gesamte In-

ner Party, damit sie Wein trinken konnten,

nieht schleehten Siegesgin, fiir eine durch-

zechte Nacht.

1984 ist die Kontrolle viel effektiveri‘Dic ty-

pische amerikanisehe Familie nutzt ihre Aus-

wahlmoglichkeiten indem sie pro Tag fiber

sieben Stunden Fernsehen schaut, wie sie das

1983 getan hat. Obwohl es 15 Jahre dauerte

von 5 auf 6 Stunden zu kommen, brauchte

man fiir die nachste Steigerung von einer

Stunde nur 11 Jahre. Wenn diese Steigerungs-

rate beibehalten wird, werden, noch vor der

Mitte des nachsten J ahrhunderts, 24 Stunden

pro Tag in die Glotze geschaut. Was anderen
Aktivitaten wie Arbeiten und Einkaufen, 1m

Wege sein diirfte.
. .

So naehhaltig sind Fernsehbllder in das all-

gemeine BewuBtsein eingedrungen, daB Per-

sonen eine fibernau‘irliche, beispielhafte Qua-

litat annehmen. Wéihrend Kinder friiher nach

Lieblingsheiligen, bewunderten historischen

Personliehkeiten, oder geliebten Verwandten
benannt wurden. sind heute die-Stars aus

Sel-

fenopern die bevorzugten Vorbilder. Die Na-
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mensgebung der Kinder war in 'jeder Kultur

schon immer ein Ritual, das viel offenbart,

das die innersten Werte und Sehnsfichte der

Gesellschaft zeigt. Offensiehtlich wiinschcn

die heutigen Eltern, daB ihre Téchter an den

wesentliehen Qualitéiten von Heather und

Monika aus >General Hospitah und Tara aus

>All my children< teilhaben.

Fernsehvorlfilder dehnen ihre Dominanz in

jede Sphiire der Existenz aus, ebenso wie die

Konsumkultur eine morbide Dialektik der

Entmenschliehung hervorbringt. Einerseits

entzieht sie Leben aus organischer Kultur und

aus dem Menschen dureh ihren Ersatz von

vorfabrizierten Vorstellungen fur sorgféiltig
durehdachte Formen des Lebens. Sie kreiert

am Ende ihrer Manipulation eine geisterhafte
Unperson, einen Untermenschen, ein Wesen,
das durch Image und »life style<< definiert

wird. Andererseits maeht es sich dieses We-

sen, in seiner Pefektion, fiir seine Zwecke

dienlich, und prasentiert es dem Konsumen—
ten als idealistisiertes Abbild der Gegenwart.

Exemplare solcher Medienhelden gibt es

reichlich — ihre Anzahl ist Legion. Das grotes-
keste Beispiel ist vielleicht der Roekstar Billy
Idol. Wie sein Name schon andeutet ist er ein

Halbgott; Mensch (der weltliehe »Billy«) und

Gottheit (Objekt der Verehrung —— »1dol«),
und erlaubt so die Identifikation mit einer

Personlichkeit und dazu erheiseht er die gezie-
mende Ehrfurcht fiir das Spektakulare. Wie

gewohnlich, enthiillt die Vorstellung mehr als

die Vernunft darstellt, denn jeder (vermutlich
sogar Rockfans) weiB, daB ein Idol ein fal-
scher Got! ist. So ist die augenseheinliehe Ab-

sieht des Rituals beides, sich mit dem Unech-

ten zu identifizieren, und es anzubeten. Noeh

offensiehtlicher ist die Bedeutung von »Idol«

als Image. Es gibt dann eine ironisehe Ent-

wieklung vom Menschlichen (Billy) zu seiner

Negation dureh das reine Abbild (Idol). Der
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Inhalt des Image ist nicht weniger entlarvend,
dcnn wir finden in Mr Idols Darbietungen ei-

ne Vision von Gewalt, Nekrophilie und tota-

ler Entfremdung. In seinem Video »Dancing
with myself<<, ist unser Held in einer vollig ei~

genen Welt allcin. Die einzigen halbmenschli-

Chen Wesen die gezcigt werden, sind Horden

zerletzter, heruntergekommcner Kreaturen,
(lie versuchen scincn (vermutlich nachholo-

caustisehcn) Zufluehtsort zu stiirmen, und (lie

Silhouette (ein noch radikaler abgeschwiich-
tes Abbild) einer nackten, angeketteten Frau.

In dem Video »White Wedding<< sehiebt er

brutal cinen Ring aufden Finger seiner Braut,
sodaB sic bluiet. Es fiberrascht nicht, daB Mr

Idol fiir seine erniedrigende Darstellung von

Frauen, in seinem Trachten naeh eindrucks—

vollen Bildern, angegriffen wurde. Seine Ant-

wort auf Kritik ist, daB er einfach die Ausbeu-

tung cler Frauen darstellen will. Vermutlieh

miissen wir die bfirgerlich-liberale Ansicht

iibernehmen, daB >>Darstellungen<< den Zu-

schauer nur erbauen und aufklaren, und nicht

korrumpieren und entmoralisieren sollen.
Wéihrend die elektronisehen Medien Kultur

zur Ware machen, ist das Musikvideo villeicht

ein Genre, welehes diesen ProzeB am besten

perfektioniert hat. Alle Werte, soziale, politi—
sehe, moralisehe oder geistige, sind brauchba-

re Mittel fiir die Schaffung stilisierter Bilder

und oberfliichlieher Themen. Was friiher mit

der Vielleicht grt‘jBten Perfektion auf dem Ge-

biet der Modefotographie gemacht wurde,
wird nun in hohem MaBe, und breitem Ein-

fluB auf (las BewuBtsein, mit Videos gemacht.
Einige haben kiirzlieh das Thema »Revolu-

tion<< aufgegriffen. China ist ein beliebtes Ob-

jekt, weil es das kraftvolle Image von wehen-

den roten Fahnen und exotischen Menschen

bietet. Die starkste Verzerrung, ist jedoeh
Duran-Duran’s »Ncw moon on Monday«, das

in einem kommunistisch aussehenden myste-
riosen Land spielt. Die Siinger tretcn als Re-

volutionare gegen den autoritiiren Staat auf,
verteilen Flugblatter, tragen Fackeln, und sin—

gen einen unverstiindlichen, aberohne Zwei-
.

fel, tiefgriindigcn symbolisehen Text. Die Be-

horden rufen die Truppen, aber diese bedroh-

lichen Typen sind so eingeschiichtert, daB sie

sieh ohne Kampf zerstreuen. Ein Duran

scheint verwirrter als der andere, durch die

ganze Kette der Ereignisse. Abcr was machts?

Der Song ist ein Superhit und die Revolution

braucht keine inneren Zusammenhiinge um

cinen wirksamen ehoreographisehen Hinter-

grund zu bilden.

Was ist »Wahrheit«?

Einc von Orwells klarsten Einsichten, ist sei-

ne Auffassung fiber den Zusammenbruch des

Begriffs der objektiven Wahrheit. Es ware

ganz natiirlich gewesen die Fiihrer der »Inner

Party<< als ideologisehe Fanatiker zu pra'sen-
tieren, die bedingungslos ihren Vorstellungen
und ihren Vorurteilen verpflichtet sind. Da-

durch, (1le er dieser Mogliehkeit nicht folgte,
'

maehte er es moglich sie als viel authentisehe-

re Repriisentanten des modernen Nihilismus

darzustellen, (und, wie Nietzsche ausffihrte,

ist der moderne Staat ein hervorragender
Ausdruek des nihilistischen Willens zur

Macht). Er zeigt die Zersetzung der Ideale

wie Gfite, Wahrheit und Gerechtigkeit in ih—

rer extremsten Form. Wie O’Brien feststellt

»existiert die Realitz'it im mensehlichen Be-

wuBtsein und sonst nirgends.« Danach »exi-

stiert nichts, auBer durch das mensehliehe Be-

wuBtsein<<. Alle Barrieren zur triumphieren-
den Subjektivitéit sind niedergerissen. Das

Ego kann sieh deshalb ohne moralische oder

metaphysisehe Grenzen durchsetzen,

Die Abschaffung der objektiven Wahrheit,
im Sinne von objektivem Wert, ist nicht nurci-

ne Voraussetzung fiir die autorilare Gesell-

schaftin weleher Maeht gleieh Reeht ist, son-

dern aueh fiir die Konsumgesellschaft, in der

das Image in Ordnung sein muB. Die einzig
»objektive« Welt wird zur Welt der »Fakten«,
zur Welt »der leblosen Materie<<, der Produk-

tionsprozesse und Materialtransformationen
- das Reich der »Notwendigkeit«, wie es ge-
nannl wurdc. Bedeutung und Wert leben in

ganz verschiedenen Bereiehen, dem Bereich

des Relativen und dem Bereich des Subjekti-
ven. Subjektivitiit wird so aus der Natur ver-

bannt und die Objektivitiit aus dem mensehli-

ehen Geist.

Aber objektiver Wert verschwindet nicht

wirklieh. Sondern wird in einer total entfrem-

deten Form beibehalten. Denn der Produk-

tonsbereich beinhaltet nicht nur rein materiel-

le Dinge, sondern auch das Warenimage der

Giiter, das von intensiv erfahrendem Wert er-

ffillt ist. Soweit dieses Image die Illusion der

objektiven Realitéit annimml und Macht fiber

das Subjekt erlangt, bleibt objektiver Wrt exi-

stent, aber in einergiinzlich undurchsiehtigen,
mystifiziernden Form. Der Warenfetischisi

mus erméglieht dadurch die gleiehzeitige Auf-

losung authentiseher objektiver Werte und

die I-Ierrschaft dureh illusionéire objektive
Werte.

Das Spamland (Das Biichsenfleisehland)

MiiBte man ein alles umfassendes Sinnbild filr

(lie Konsumgijtergesellschaft suchen, wiirde

die Wahl wohl auf Spam (= Spiced Ham ame-

rikanisches Biiehsenfleieh) fallen. Spam ge-

lingt es sofort die Produktionskraft der mate-

riellen Transformation and die Vorstellungs~
krafl (les Konsumenten zu vereinigen. Es ist
das treffcndstc Symbol (ler Transformation
von natijrlichen Substanzcn und Qualitiiten in
Kfinstliehes mit fabriziertcm Image. So

griindlieh war diese Umwandlung, daB Kon-
sumenten schon nicht mehr wissen was in der
Dose ist. Niemand weiB was es wirklich ist. Es
ist (Ins >>Lebensmittel<<, und konnte leicht fijr

die malaria prima cles gesamten Universums

W

gehalten werden. Wie Thales (nicht zu ver»

weehseln mit irgendeiner Computersprache
Thales) sagen wfirde, »Alles ist Spam<<.

Es ist jedoch in der Tat richtiges, tierisches

Protoplasma, das in die Ware Spam umger
wandelt wurde. Aber obwohl Spam aus der

Zerstorung lebender Tiere resultiert, hat es

sieh selber wieder ein >>nieht-lebendiges« Tier

Image geschaffen, »das Spam—animal«. D215

ist ein Image, (las von der Hormel Company
geschaffen wurde um von Konsumenten gC'
liebt zu werden, die dann ihre Zuneigung aul‘

das Produkt selbst fibertragen konnen. Un-

glileklieherweise lauern jedoeh Gefahren in

diesem seheinbar harmlosen Konzept, Denn

wie ein Angestellter der Company bemerkte.
>>wcnn wir das Spam-animal zu sehr betonen.

beffirehten die Leute, daB wir es toten Und
dann eindoscn.«

Interessanterweise wird nicht befiirchtet.
daB die Hormel Company riChtige Tiere toten

kbnntc um sie einzudosen. Weil sie keine ver—

trautcn Verbrauehsgijter sind, haben diese

Vieeher keinen Platz in der Welt der K0nsu~

menten. (Stadtkinder waehsen auf, ohne SiCh
der Tatsache bewuBt zu werden. daB Fleiseh
von Tieren kommt und nicht in Fabriken he!“

gestellt wird, diese Tatsache dringt nie wirk—
lich in ihr‘BewuBtsein).

Auf dem freien Markt der Ideen hort man

kaum >>Aussagen<< wie: »Mami. kann ich noch
ein Stuck rekonstruiertes Schweinefleisch ha-

b0117l<< — >>Natiirlich. Jason. Liebling und spiil
es mit einem Schluck Chemie-Cola hinunterl“

Nein, die einzig realistisehe Angst in so ei-

ner Welt ist. daB das in dcr Vorstellung exi-

stierende Spam-animal in das Produkt zurilck—

verwandelt werden konnte. das es hervorgC-
bracht hat (sozusagen wie ein Spam 211m

Schlaehter gefiihrt werden). Aber die Dialek-
tik (lchiiuschung geht noch einen Schritt wei-

lg‘r. Unser Angestellter fragt: >>Erinnern sic

such an Pet Rork‘.’« Naturlieh wir erinncrll

uns, aber wenu nicht, so ki'mnen wir immer

noch daran crinnert werden, denn in der WC“

der Bilder wird niemals etwas verloren. In

>>l984<< wurde die Vergangenheit ausgeloscht.
1984 geht alles in die memory banks. da zlllCS

potentielles Kapital ist.

Das Pet Rock war ein Haustier. das kein
Haustier war. Seine Entwicklung ist lehrreich.
Auf den ersten Blick: Ironie einer Sachs dem

alle Qualitiiten fehlen. die sic ausmachen. Dic



verborgene Bedeutung: die unorganisehe
Qualitiit unserer Welt — cin erstnrrtes Hau-

stier fiir Plastikmenschen. Auf den zweiten

Blick: Ein lustigcr Einfnll einen Stein wie cin

l-laustier zu belmndeln. Die scharfen Kanten

dieses Steins sind aligesehliffen, cine Absurdi-

tiit domestizicrt nls ein Stuck Vertrautheit.

Drittcns: der l-Ierdeninstinkt, dzl der brave

Konsument zilles nnnimmt was er sieht oder

woriiher gesproelien wird. Ein neuer Beitrzlg
zum iippigen nntionzilen Abfall.

Wie ktinnen einige Elementc dieser klassi-

schen Sclirulle zum Ruhme dos Spam wieder-

vcrwendct werden? »Wir werden dem Spam-
zmimal einen Kiil‘ig bzluen!« sehliigt unscr

krczltiver Verkaul‘smannger vor. Der Kiifig
wird nutiirlich leer sein. Dic Logik ist unan—

feehtlmr: Wenn das Spam-animal nicht im Kil-

l‘ig ist. kann aueh nicht damn gcdaeht werden,
dull es geschlnelitet und eingedost wird. So

kann man seine Treue zu Spam zeigen (Pro-

dukttreue) indem man in seiner Wohnung die

Abwesenlieit dos imnginiiren Spam-animal se-

lien lassen kann.

Falls jemnnd das Forthestehen des Geistes

im Land der Bildcr anzweifeln sollte, diese

vicrluche Negation (die die crbiirmlichen dop—
pelten Negationen der alten Dialektiker be-

seliiimt) ist eine, die von jedem Kind verstan—

den werden kann. Wohl stimmt es, daB einige
Denkarten in der Konsumgesellsehaft ver-

kiimmcrn, aber es trifft aueh zu, daB andere

ausgezeiclmet gedeihen.
Keine orwellsclie Welt, das! Dem Kiifig fur

das Nicht~Tier gegenfibergcstellt wiire der or-

wellschc Neuspreclier spraclilos, oder er wiir-

de bestenfalls iiuBcrn: »Wo ist das Tier?« Der

lieutige Neudenkcr erkennt sofort, daB der

Kz'ifig nicht fiir Ticre gedacht ist.

Sex in den Ruinen

In Ozeanien herrscht cine traditionelle An-

sicht fiber Sexualitéit und Fortpflanzung bei

den Produzenten vor, wenigstens bei den Par-

teimitgliedern‘ Gesehlechtsverkehrdient aus-

sehlieBlich zur Zeugung von Naehwuchs, und

ist in den Bereich der Pflichten gegenfiber
dem Staat aufgenommen. Lust und Freudc

werden von der Zucht und Ordnung auf der

das System beruht als subversiv gebrand—
markt. Unterdrilckung cler Scxualitéit lint die

wichtige Funktion Instinktenergie wegzulci-
ten, die dann in autoritéjre politische Hysteric
transformiert werden kann. Der ProzeB folgt

ungeféilir Reiehs Analyse in »Die Massenpsy—

chologic des Dritten Reiehes<<. In der Sicht

der politischen Repression wird das Vcrlan-

gen nach sexueller Betéitigung zu einem Akt

der Rebellion gegen den Staat.

Die Grenzen dieser Repressionsthcorie
und ihrer Negation wurden vor langer Zeit in

Marcuses Analyse der repressiven Desubli-

mierung dargestellt. Wenn sexueller Aus-

druek auf die Erfordernisse des Warenkon-

sums umgeleitet werden kann, kann Sexuali-

téit als subversive Kraft wirkungsvoll neutrali-

siert werden. Das ist es was tatséchlieh in un-

serer heutigen Gesellschaft passiert ist, jedoch

in einem AusmaB der in Marcuses Schrift

noch unvorstellbar war.

Dureh Orwell wird auf so eine Losung hinge-

wiesen, insoweit als die Proles teilweise durch

die Zugfinglichmaehung von Pornographic,
Prostitution etc. kontrolliert werden. Es ist je-

doch nicht ganz klar wie diese Kontrolle funk—

tioniert. Vermutlich fiben sie eine géinzlich ne-

gative Funktion aus
— indem Instinktenergie

'
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weggeleitet wird, die in ihrem Fall politisch“
nicht manipuliert wird. Aber die Moglichkeit
die Instinkte zu nutzen um die Bevolkerung
besser in das Maehtsystem zu integrieren,
wird nicht untersucht.

Andererseits wird in der Konsumgesell-
schaft keine Quelle ungenutzt gelassen um

Kapital anzuhiiufen. Gesehéiftsmiinner ken-

nen die Dienste von Prostituierten auf Kredit-

karte in Anspruch nehmen, Kunden von ein-

deutigen Telefongespréichen werden automa—

tiseh abkassiert, Pornomagazine wenden sich

an die untere republikanische Mittelklasse,
und sehlagen guten Gewinn daraus, Playboy,
Penthouse und éihnliche Zeitschriften haben
sich schon lange als respektables Big Business

etabliert.

Auch auf der Ebene des Individuums gibt es

ein starkes Gebot, das die Ausbeutung der Se-

xualtitfit fordert. »Sex Appeal« ist fiir die er—

folgreiche Vermarktung einer Personlichkeit,
eines >>Image<< und eines >>erfolgreichen Le-

bensstiles<<, unbedingt erforderlich. In der

Welt der Ware wird das >>Se|bst« zur Ware,
und der Korper wird zum wertvollstens Kapi-
tal. Akkumulation von Sex Appeal erfordert

Investitionen in Fitness Centers, Trainingsge-
riit, Jane-Fonda-Anleitungsbiicher, Plastik-

ehirugie, Kosmetik, und eine Anzahl von

Sportarten und Difitérzten. In »1984« sah sich

Winston in der Kantine des Wahrheitsmini-

steriums um, und er war sehockiert, daB alle

Menschen so héBlich waren. Die Konsumge-
sellschaft des Jahres 1984 benotigt schdne

Menschen. Um das richtige Image darzustel-

len, muB man das ric htige >>Kapital<< mitbrin-

gen
— das sich in der Qualitfit der Waden, Bi—

zeps, Schenkel, Taille etc. bereehnen léiBt.

Wenn der Konsument diese Qualitfiten ent-

wickelt hat, kann er einige »designer band-
”

aids« (3 ffir 99 Cent) kaufen. Diese originellen
"

Waren sind nicht dazu da um Schnitte und

Kratzer zu heilen, sondern sie sollen helfen,

*‘
die Aufmerksamkeit auf die am besten ent-

wickelten Teile des Korpers zu lenken. Die

Korper-Politik mag krank sein, aber die Kor-

; per-Wirtsehaft gedeihtl

In der autoritéiren Gesellschaft von »]984« ist

die »Produktion« von Kindern eine Pfliclit ge—

genfiber dem Staat, und die Jugend ist einer

strengen Disziplin und Kontrolle unterworfen

(Zugehorigkeit zu den Spiihern zum Bei-

spiel). In der Konsumgesellschaft geréit die

»Produktion« von Nachwuehs immer mehr in

Konflikt mit >>dem unabhéingigen Lebenstil«
‘

(das heiBt: Abhéingigkeit von bis aufs éiufierste

gesteigertem Warenkonsum), der ein ideales

Selbstimage ist. Das Ergebnis ist eine Abnah—
'

me der Geburtenrate, auBer in den zurfiekge-
bliebensten und ungebildetsten Sehiehten,
und die Tendenz die sehr Jungen und sehr Al-

: ten auf die kosteneffektivste und wirkungs-
vollste Art und Weise abzusehieben, woraus

sich eine minimale Beeintrfichtigung der Pro-
I

duktion und des Konsums ergibt.
Uber die Langzeiteffekte der Unterbrin-

gung kleiner Kinder in Kinderhorten kénncn
nur Vermutungen angestellt werden. Vermut-
lieh wird die Verlagerung des gro'Bten Teils
der friihkindliehen Erfahrungen, weg von der

Familie, hin zu einer mehr entpersonlichten
Umgebung, eine weitreichende Bedeutung
fiir die Entwicklung der Charakterstruktur
haben. Der Verfall der engen Beziehungen in-
nerhalb der Familie mag das Absterben der

patriarchalischen, autoritéiren Zustafinde, die
von Reich vernichtend kritisiert wurden, si-
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gnalisieren, es kann aber auch die Auflosung
der entwickelten komplexen Persfinlichkeit

bedeuten, die ihre Blfite (wie verwelkt sie

auch oft gewesen sein mag) in der bfirgerli-
Chen Epoche hatte.

Ein Zeichcn ffir die Abgestumpftheit dcr

Konsumgesellschaft ist das AusmaB an MiB-

handlungcn — die von Gleichgfiltigkeit gegen~
fiber Bcdfirfnissen zu Grausamkeiten und ge—
mcinen Talon reichcn, — die in Institutionen

wie Kindertagesstiitten vorkommen. Wie weit

diescr MiBbrauch gehcn kann, zeigt sich in

dem jfingsten, vielpublizierten Fall in Sfidkali-

fornien (dieser Inscl des Bizarrcn) wo fiber

100 Kinder von ihren Aufpassern fiber Jahre

hinweg miBbraucht worden sind. Die Kinder

wurden auf verschicdene Art und Weise miB-

braucht, es wurde Sodomie mit ihnen getrie-
ben und es wurden pornographischc Filme mit

ihnen gedreht. Nachdem vcrmutlich dic Mog-
lichkeiten der Ausbeutung der Kinder im

Hort ausgeschopft waren, botcn die gerisse-
nen >>Untcrnehmcr<< Kinder an, die ihre Kun-

den aufsuchten, oder die Kinder wurden in

Massagesalons gebracht, wo sie von den Kun-

den scxuell miBbraucht wurdcn. Die Eltern

der betroffenen Kinder hatten keine AQh-

nung was mit ihren Kindern passierte, und we-

nige schienen fiber die Regelung beunrughigt
ztu sein, daB sie den Hort tagsfiber nicht besu-

Chen durften.

Obwohl allseits verdammt, ist so cine »Un—

ternehmung<< ein Modell ffir den kapitalisti-
schcn Grundsatz von der groBtmoglichen
Ausbcutung der Resourcen, denn es erlaubt:

1) den Eltern auch weiterhin als Produzentcn

und Konsumenten zu funktionieren, unge-

stort von familiéiren Verpflichtungen; 2) es er-

laubt Kindern ihr Leben als Konsumenten zu

beginnen, indcm sie die Dienste der Kinderta-

gesstatte in Ansp‘ruch nehmen; und 3) daB

Kinder als sexuellc Ware immer wieder be-

nutzt werden konnen wahrend sie konsumie-

ren, find so dreifach zum Bruttosozialprodukt

beigetragen wird.

Politik, Opium fiir die Massen

oder: Hart for a Heartless World

In Ozeanien war Politik abgeschafft. In der

Konsumgesellschaft ist Politik als authenti-

sche Teilnahme im staatshfirgerlichen Leben

im Grunde genommen nicht existent; das Po-

litische wird jedoch als wichtiges Element des

Legitimierungsprozesses beibehalten. 0b-

wohl die Offentlichkeit das Spiel seit langem
durchschaut hat, und der Zynismus auch wei-

terhin alle bestehenden politischen Glaubens-

richtungen erodiert, klammem sich die Men-

schen immer noch etwas an einige Uberbleib-
sel der politischen Illusion.

Obwohl die wahre Treue der Massen der

Ware gilt und nicht dem politischen System,
macht der amerikanische Staat —

genauso wie

seine Pendants anderswo — einen neuen Ver—

such seine zerstérte Legitimation zu flicken;

Es erfibrigt sich zu sagen, daB das Mittel einc

neue Politikergeneration, — die als neue ver~

besserte Ware vermarktet werden —, ist. Das

neueste Produkt in Handelsklasse A, das dem

politischen Konsumenten angeboten wird, ist

Gary Hart. Es ist gut bekannt, daB Senator

Hart versucht hat, einige Aspekte des JFK

(Kennedy) Image mit einigem Erfolg auf my-

stischer Ebene wiederzuverwerten. Was we—

niger bekannt ist, ist sein ausgezeichneter
Stammbaum bestehend aus Generationen

von ImagebewuBtsein. Der Name des Sena-
tors leitet sich ursprfinglieh aus dem Namen
Eberhard Penz her. Dieser fremde, deutsche
Name wurde klugerweise amerikanisiert und

in das akzeptable >>Hartpence<< verwandelt.

Aber das war noch immer ein etwas unge-
wohnlicher Name. Gary selber blieb es fiber-

lassen, den endgfiltigen dritten Schritt zu tun,
und den Namen in Hart Zu verkfirzen, ein Na-

me der beides, ein edles Tier und den Sitz aller

Gfite in einem Menschen, beschreibt.

Es paBt ins Bild, daBjemand der solche Ori-

ginalitaten besitzt seinen Reiz auf seine Ver-

pflichtung ffir neue Ideen aufbaut. Senator

Hart versichert der Offentlichkeit, daB er sie

hat, und viele Anhanger Harts sagen tatsach-

lich, daB sie ihn deshalb unterstfitzen, weil er

diese Ideen hat. Seine Gegenspieler, (beson-
ders Mr Mondale, der «die traditionelle de-

mokratische Koalition<< repréisentiert, eine al-

te, verbrauchte aber noch immer nfitzliche

Idee) haben nieht versaumt darauf hinzuwei—

sen, daB er erst noch den genauen Inhalt die-

ser Ideen erliiutern‘ muB, Oder erklaren muB

auf welche Art sie »neu« sind. Das zeigt je-
doch nur ihre hilflose Verwirrung im Hinblick
auf den Wahlverlauf (wenn ihre Analyse et-

was anderes ware als ein Computer-Image,
was es ist). Senator Harts »neue Ideen« zcigen
in keiner Weise, daB er besondere Konzepte
im Kopf hat, die irgendwie »neu« waren. Sie

zeigen eher, daB er das Image einer >>Pcrson
die neue Ideen hat«, haben soll — die Frage
nach ihrcr Existenz ist bestenfalls irrelevant.
Tatsachlich, kfinnten groBe Teile der Offent-
lichkeit wirklich innovative Konchte am

Kandidaten entdecken, wfirde das zu einer

Gefahrwerden, denn es wfirde den ProzeB ihn
als allgemein konsumierbares Produkt zu ver-

kaufen verkomplizieren und behindern.

Ist das Image von Dauer?

Da politische Institutionen immer perfekter in

das Spektakel dcs Warenkonsums absorbicrl

werden, ist auch das >>Recht<< dabei eine MC‘

dien-Ware zu werden. .. Obwohl das Drama

im Gerichtssaal schon durch Perry Mason 7.1"

Medienware wurde, hat die Ausbeutung clic-

ses Themas mit der Ubertragung von echICn

Zeugenaussagen im Barroom-gang Vergewal-
tigungsprozeB in New Bedford, neue Ausmn—

Be erreicht. Cable News Network. die stun-

denlang die detaillierten Aussagen, die sich

mit der Vergewaltigung befaBten, fiberiru'

gen, verteidigten ihre Entscheidung die Sachc
Zu fibertragen formell damit, daB es wichtlg
sei die Offentlichkeit fiber dieses wichtigC
Thema zu informieren. Mit anderen Wortcn~

wird CNN alles bringen, egal wie grauenVO11
und faszinierend, egal welchen EinfluB es afif
die Zuschauerzahlen hat. solange es nur d'C

Sache der Gutbfirgerlichkeit fordert.

Diese Vergewaltigung des heiligen RechIS'

wesens blieb nicht unkritisiert, was jedOCh
sehr verworren gemacht wurde. Ein Professor

der angesehenen Annenberg School of COm‘

munication bezeichnete solche PhanomcflC

als Sehaugerichtsverhandlungen und vergllch
sic mit den Praktiken im stalinistischen RUB'

land, in China und in Iran. Diese typisch or-

wcllsche Anspislnng istjedoch fehl am PlalZC-

denn die traditionell autoritare Funktion dcr

genannten Fiillc wird durch die Konsumfunk‘
tion der Mediengerichtsverhandlungen heutC~

fiber den Haufen geworfen. Der I’rofessor

bringt die »Schaugerichtsverhandlung«
"0"

gestern mit der Gerichtsverhandlung hBUlC‘

durcheinader.

Wenn uns TV-Gerichtsverhandlungen (12‘s

Image der Gerechtigkeit nahe bringen, stehC"



I 1e andere Art von Touristenunterkijnften

ist ein Komplex den wir >>Immiseration-Inn«l
nennen wfirden, eine umgebaute Kommune,
mit gerade soviel Komfort um die Atmosphii-

l

‘

Obgleich es kein Geheimnis ist, daB die Revo-

lution in RuBland seit langem tot ist, deutet so

ein Ereignis auf einen fiberraschenden Grad

an ideologischer Desintegration hin, und 15m

‘, eine Bewegung weg von autoritaren Werten
" hin zu Konsumwaren erahnen.

‘

Die Volksrepublik China verhinderte d

die Rfiekkehr der unterdrfickten Ware schon

ta: erfolgreieher. Es ist kein Geheimnis, daB das‘

r Nach-Mao-Regime alle Anstrengungen un-l

ternimmt um allen Fortschritt der westlichenv

re mehr exotisch als bedriickend sein zu las-

sen. Hier kann der Besucher Bauer spielen,
heimelige Unterkiinfte bewohnen, hie und da

' mit den Ochsen ausfahren, und sogar einen
kurzen Absteeher in die Reisfelder machen.

‘

Noeh bedrohlicher ffir die Uberbleibsel der

sozialistisehen Ideologie ist das wachsende In-
V

teresse der chinesischen Fiihrung an Wer- ‘

bung. Wie zwei amerikanisehe Werbemana-

ger erst kfirzlich bestiitigten: »Sie wollen auf
die Werbung setzem. Und in der Tat, das soll-
ten sie auch tun, denn 25 Jahre nach der Revo-
lution ware es naiv zu glauben, man konnte ei-
ne Billion Menschen durch das Wiederholen
versehiedener hohler Phrasen aus der Mao-

WII‘JCIZI der noeh eigeneartigeren Megliehkeit h
VOn >>Gerechtigkeit fiir das Image<< gegen4

: fiber. Denn das Image ist so wichtig fiir die

ihcutige Gesellschaft gcworden. DaB es von

;rechtswegen geschfitzt wcrdcn miiBte. Das

‘ fImage, das diese Fragc aufwirft, finden wir
E auf der >>Cadillac Ranch<< in Texas, wo zehn i .

_
.

a

Cadillacs aufrecht eingcgraben sind und ihrel
1

technologischen Gesellschaft _m
den 80213115

:
‘

HCCkflossen in die Luft strecken. Die drei‘ 1musemzubauen.WenndieWirtschaftdasSa
Sehr'jpfer dieses wertvollen Werks haben das WV! gen hat, wird es

grinmlfiw rapideDzu gmer
V

>>Hard Rock Cafe<< in Hollywood, Kalifor- ‘Vermarktung der

”3’; ogT:“;/one;gaatnien, auf 1,5 Millionen Dollar verklagt, weil
hat

“11:0“ fivfigfiggfiz 761i haze: damit rnegi:
m

CS einen 1959er-Cadillae auf diesclbe Weise kong “’9”, ,

‘

3
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sehen Fortschritts erklfirt werden kann, ist die
'

wirkliche und tédliche Siinde die Vergiftung
der Hirne der Arbeiter durch das Beispiel der

>beautiful people<<, die das sfiBe Leben genie-

Dekadenz im Arbeiterparadies

Wiihrcnd die geistigen Werte dcr Konsum-

welt in westlichen Gcsellschaften schon fest

verankert sind, infizieren sie auch immer

mehr den Ostblock, da die Produktion immer

weiter steigt und der westliche EinfluB in ei-

nem langsamen aber stetigen Infiltrationspro-
zeB weiterwirkt. Symbolisch fiir diese histori-

sehe Tendenz ist die Einfiihrung von >>high
fashion modelling<< in Moskau. Kijrzlieh saB

die Elite des staatskapitalistischen Regimes
beisammen und crfreute sich an W0dka~Cola,

um derselben Parade von geisterhaften Ge-

stalten, wie man es hei uns aus New York, Pa-

ris Oder Mailand gewohnt ist, beizuwohnen.

7 , m3“

Eine andere Kraft die China verandern
,

wird, ist die Invasion durch westliehe Touri-

Ol)wohl die Mannequins genauso meehanisch

posierten wie ihrc westlichen Pendants, unter-

schiedcn sich die Modethemen ctwas. Wéih—

rend man in New York tcure Nachempfindun-
gen der Bekleidung ekuadorischer Bauern,
von Astronauten oder (lronie der Irome) der
Bag Lady sehen kann, Wurde denl/Ioskowr-
tern cine eigenc Sorte Kulturvampmsmus ge-

boten. Der groBe Hit der Schau folgte emem
sozialistischen Thcma: Nicht proletarischer
Realismus, sondern ziemlieh elegante, m ho-

hem MaBe stilisierte Kleidung die ihrc Ansto-

Be aus der Zeit der Oktoberrevolution nahm.

sten. Die Volksrepublik investiert gerade

ganz groB und auf kluge Art und Weise in den

Tourismus. Es werden den westlichen Besu-

ehern zwei Unterkunftsmogliehkeiten ange-

boten. Eine Art dieser Hotels zeiehnet sich

durch eine Neubaukonstruktion aus, die man

>>Running Dog Hilton<< nennen konnte. Ein

im westliehen Stile hochgezogenes Hotelge-
biiude, in dessen hoeheleganter Spitze sich ein

drehendes Restaurant befindet. So tief beein-

druckt sind die Chinesen von diesem Bau-

werk, daB sic sich angeblich den ganzen Tag
davor fotographieren.

Bibel unter Kontrolle halten. Die sozialisti-
schen Fuhrer verhielten sich gegeniiber dem

Grundgedanken der kapitalistisehen Marke-

tingtechniken reserviert, aber ihre Befiirch-

tungen wurden sehnell ausgeriiumt. Die Ma-

nager beriehteten: >>Sie fragten uns >Liigt die

Werbung?< — Wir hatten gute Antworten. und

die Chinesen akzeptierten sicl«

Vermutlieh haben die Eliten in Ost und

West eine gemeinsame Grundlage gefunden:
Die Arbeit ist es. die wirksam ist. (The truth is

that works).
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Die kranke Gesellschaft

In Ozezmicn gab es Angst, HziB und Schmerz,

aber cs gab keine emotionelle Wiinsche, keine

groBen sehwerwiegenden Sorgen. chte stel-

len wir eincn éihnliehen Verlust an Komplexi-
tilt dder Gcfiihle fest, abcr einhergehend mil

dem auch ein Verlusl an Intcnsitiit der Gefiih-

le. worun sogzir in Orwells Dystbpia festgehal-
lcn wurdc. Ansmtt uuf Angst, H1113 und

Sehm'erz stoBen wir zunehmend uul‘ Beklem-

mung. Arger und Unbehagen. Das Leben

wird uls Last emplunden. aber nicht wegen

der Tyrannei und Ungerechtigkeit unserer

Existenz'. Sonclcrn weil (lie >>chenshziltungs-
kostcn<< zu hoch erscheinen. Der Aktienindex

in den rolcn Zahlen isl.

Eigenzu‘tig, je mchr >>chensstil<< floricrt.

eine dcsto geringcrc Bedeutung hat >>Leben<<.

Einc Selbstmordepidcmie ist zum Beispiel un-

ter den Tcenagern der Avantgarde der Kon-

sumgesellschzift, ausgebrochen. Die Selbst-

mordrute ist innerhalb nur ciner Dckadc, un-

ter Jugcndlichen umm 50% gesticgen. Vor al-

lem in den Stadtrandbezirken. den fortge—
schrittenen Sektoren der modernen Gesell-

schaft zeigen sich schockierendc Ausbrijche.

'In einem cinzigen Vorort von Dallas toteten

sich sieben Teenager in einem Jahr. In einem

Vororl in Nordkalifornien zwolf. In einem

Fall ging ein Kind diesen Weg, weil es SChWCl‘C

Depressionen bekam, nachdem es erfahren

hatte, daB es filr einige Jahrc eine Zahnspangc

tragen milsse. Nicht mchr zu existieren, war

vermutlich wiinschcnswerter als nicht mehr

dem richtigen Image zu cntsprechen. Ob diese

Meldung stimmt oder nicht, es gibt SiChCr eine

tiefe Krise die HUS dem Anwachsen narzisti-

scher Personlichkeitsstrukturen erwéichst. Ei-

ne steigende Anzahl von Mcnschen ist unfil-

hig, eine sinnvolle Zukunft, fiir die es wert ist

sich einzusetzen, zu planen oder sie sich gar

nur vorzustellen, und sie bleiben in eincr im—

mcr glcichen Gcgenwart pilSSiVCl’I und un~

kreativen Konsumsigefangcn.
Ganz aufder Linie mit dem Anwachsen sol-

cher Probleme liegt ein populiircs Modell dcr

modernen Welt, das man 2115 >>therapeutische
Gescllschaft<< bcschreiben kénnte. Dieses

Konzept enthiilt cine Teilwahrheil. denn Viele

Insitutionen wurdcn schon mit Hilfe dieser

therapeutischen Perspektive umgeformt. In-

folgedessen muehcn Gefiingnisse als Mittel

vcrgeltender Gerechtigkeit oder sogzlr als

pragmatisches Instrument um positivcn Ein-

fluB auf soziale Probleme zu gewinnen. mchr

und mehr einer therapeutisehcn Behandlung
‘

Fehlgelciteter platz, Das ist nurein Aspekt ei-

nes gencrellcn Trends. D21 die Gesellschaft

fortschreitend in cine Ansammlung alomisier—

ter, egoistischer Konsumenten zerféillt. pro-
duziert jedes Element der entfremdeten Per-

sénlichkcit Hordcn von therapeutischen EX—

perten, die die Offentlichkeit mit Handbi‘i-

chern, Anleilungen, Tonbi‘mdern. Videos,

Kursen, Gruppen. Sitzungen etc. fiber-
schwemmcn.

.

Allcs wird zur chlmik. Ein >>Sehlafexpei=
te« wurde kfirzlich von cinem Fernsehjourna-
listen gcfragl: >>Solllcn wir Schlafalsnatz'irliclzc
Flux/{lion belraclnen, oder als Fiz'higkeir, [lie cr-

leml warden kmm?« Man wundert sich in der

Tat.

Jedoch, Therapie ist nieht allcs, und das

fragliche Modell isl fehlerhaft. Therapie ist

nur ein, obgleich heherrschender Aspekt dcs

Produzcnten- und Konsumentcnsektors. Es

ist nur noch einc Ware, die dzlrauf abzielt die
lmmcr gréBer werdcnden Bedurfnisse und
Wi‘msehe zu befrledigen, die von der Konsum-

fl

gesellschnft hervorgerufen werdcn, Gcnziu
wie jcdes Orgzin,jcdes Gewebe und sogarjcdc
Zelle von der Heilmittelindustrie ausgebeutet

“W“ (M:
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wird, so Wird auchjede Depression (ler Psvchc
vorn Therapiegewerbe ausgebcutet Worden.
Und in Clem MaBe wie wir cntfremdete, aber
zur gleichen Zeit narzistisehe und ziigellose
Konsumentcn produzieren, schaffcn wir den
idezllen Kunden fiir dicse wachscnde Indu-
stne,

Das Ende der Geschichte

Die vielleieht ziuffallendste Parallele zwisellcn
der Gescllsehaft in »1984« und der Konsum—

gesellschaft besteht clarin, daB beide danzlch
streben Geschichte zu eliminieren. In >>1984<<

horte Geschiehte auf zu existieren. Es gihl
sonst nichts als eine endlose Gegenwan in

welcher die Partei immer Recht hat. In 1934

kommt Gcschichte tatséichlich zu einem En-

de. Das ist aueh das Schicksal, das der weslli-

Chen Gescllschzlft droht und das moglicllc
Schickéal all jener die unter ihre Herrschuft

geruten. Mil Beginn derjfidisch—christlichen.
eschatologischen Vision wurde cler Westen c1-

ne historische Zivilisation. Geschichtlichc

Zeitspannen waren schon immer der Rahmcn

in denen unendliches Schicksal sich selbst ent—

wickeln konnte, ob mun sich das Schicksal mm

2115 Bekehrung aller V‘o'lker zum Christenlllm

vorslelllc, der Triumph der Zivilisation fiber

Grausamkeit und Barbarei, oder die Erricll—
lung des Weltkommunismus. Diese histori—

sche Bewegung wird zweifellos zu einem Emlc

kommen, da das Kapital an seine Grenzen 2m-

gelangt ist. In der >>entwickelten<< Welt be—

stcht Ubereinstimmung darliber, daB Produk—

tion und Warenkonsum das MaB aller Didgc
ffir die Menschheit sind. KonsequenterWCISC
gibt es in den >>fortgeschrittenen<< Gesellselmf—
ten keine auBerordentlichen oder idealen
MaBstébe mit denen man historische Bewc-

gungen oder sogar den Wert bestimmter LC—

bensformen beurteilen kénnte. Wir mfissen

auf das Erwachen der Einsicht warten; (111B

sich unter der Maske des »Wirtschaftswnchs-

tums« cine immer wiederkehrende Sache ver-

steckt. Wir stehen am Anfang einer neuen 7.)"

klischen Zeit der die mystischen Dimension?“
von primitiver Zeitlichkeit fehlen. Wir bclm-

den uns in ciner »endlosen Gegenwart<<. in dcr

nicht die Partei, sondern die Ware immer

Recht hat.

Das Ende der Menschheit

Vielleicht ist es nicht nur die Geschichte, son-

dern die Menschheit selber, die entbehrliCh
gewordcn ist. Vermutlich, da das Selbst 1m-

mer schzmenhafter wird in dieser Welt dCS

Image, konncn wir schlieBliCh vollkommcn

verschwinden. Die Technologie in jedem F21”

ist bereil in diese Bresche zu springen. Mil“

kann sich schon eine Wohnung in nicht 3|]le

ferncr Zukunft vorstellen. Das beruhigendc
Geriiusch des Fernsehgerz'its im Raum 101‘s"

an, daB die besten Sendungen zuverléissig {lllf'
gczeichnet werden. Der Computer-'I‘ermmill
ist eingeschultet und bringt die neuestcn

Naehrichten, aufgelockert durch Sonderzmgc'

bote dcr ffihrenden Kaufhéiuser. Unser ‘c‘c‘

brauchsfreundlicher Computer ist 50 Pm‘

grammiert, daB er automatisch bestimmlc

Produktc zu eingespeicherten Preisen b05301"

und Nachrichten von besonderem IntercssC.
ausdruckt. Der Anrufbeantworter ist immcl

bereit seine witzige Phrase zu wiederholcn~

(laB niemand dahcim sei und nimmt 2111C “”f

Tonband gespeicherten Anrufe auf. mil dc—

nen er bombardiert wird. Alle Programme U“:
serer Wzischmaschine und unseres TroCknc”

sind eingegeben. der Herd, oder noch lvcsscr

unser Mikrowellenherd, bereitet mit vorlIC‘

daehter Pcrfektion unsere abgepackten “I‘d
denaturierlcn Lebensmittel zu. Es ist nillllr’
lich ein Herd, der sich selbst reinigt. Wall)"
renddessen pulsiert die Digitaluhr gesicllil‘”
weiter.



Das Ende des Denkens

Die Neuspraclie in »1984« wurde gesehaffen,
um die Moglichkeiten dcs Dcnkens durch ci-

ncn kontinuicrliclien ProzeB der Vercinfa-

Chung und Eliminierung Von Wortschzitz, cin-

zuengcn. chtc wcrdcn die Mogliehkeiten
des Deitke118|iielitso seln' cingcengt, sondern

umgeleitet. Der Wortsehatz wird rcgelmiiBig

vei‘grichrt, vor allem im technischen Bereich,

mit Terminologic, die bcnoligt wird um mit

dem Proch dcr Warenproduktion schritt zu

haltcn. Auf dcr andercn Seite beginnen Den-

kiirtcn und die Vicllell (les Ausdrucks zu ver-

sehwindcn, dn sic den Erfordernissen der

technologisclien Gesellscliaft und Konsumg-

scllscliaft niclit mclir entsprcchcn. Zum Bei—

Spicl nrbcitcn die Masscnmedien und das Er—

zichungswcsen damn, lokale und kulturellc

Vielfalt zu zerstorcn, was zu Konflikten mil

dominierendcn Wcrtcn fiihrt. Dcshalb gab es

einen ProzeB der Homogenisicrung und Stan-

dardisicrung des Dcnkcns und der Sprache,
Obwohl innerhnlb diescr Grenzen gleichzeitig
eine Ausdelmung und Umgestaltung stztttgc—

fundcn hat.

Die Psychologie des Glzlubcns hut sich da-

hingelicnd veriindert. Orwells Zwiedenken

crfordcrtc ein gcwisscs MaB an geistiger Dis-

Ziplin, dzi man zwei gegensiitzlichc Mcinungen

haben muBte, von dcnen man wuBtc, daB die

cine leS Gegcnteil der andcren war. Dicse

Klnrlicit und Vorsiitzlichkcit, die einem Ter-

tullinn zur Elire gcrciclit hiitte, gibt es heute

nicltt mclir. Obgleich von den Mensehen er-
wzn‘tct wird, dnB sic idcologisehe I’rinzipien

akchticren, sind sic sich selten irgendwelcher
KOnflikte zwischcn dcn verschiedencn Glau-

bensiitzcn, oder zwischen diesem und jcncm

Erfulirungsgcbict, bewuBt. Eine unbestimmtc

W

und verworrene Anhfinglichkeit an amorphc

Glaubenséitze wird erwartet. Dariiber hinaus

ist die Chance irgendeines bestimmten Glau-

bens odcr eines Glaubenskonglomerats zur

Gefahr fiir die Ordnung der Dinge zu wcrdcn,

immcr geringer, da die >>lnformationsgcsell—
sehaft<< den Geist mit cinem endlosen Wust an

unzusammenhé‘mgenden und unanalysierten
Datcn fibcrflutet.

Die immerwfihrende Bedeutung von »1984«

D21 ich bis jetzt viel gesprochen habe, wic sich

Buch und heutigc westliehe Gesellschaft un-

terschciden, ffihle ich mich zum AbschluB ver-

pfliehtet, ein paar Worte iiber die Tielgrtin-

digkeit und Bcdcutung dcs Werkes zu sagen.

lch mochte deshalb auf den Abschnitt des Bu-

Ches hinwciscn, von dem ich glaubc, dnB er

der beste ist. Fast am Ende dcs Buches sagt

O’Brien, (1218 es jedermann vollig klar ist wie

die Partei regicrt. Die bedcutsamere und her—

ziusfordernde Frags ist jcdoch: warmn.

Er stellt folgcnde Frage an Winston: »War—

um sollten wir Mach! wollen?« Winston erwi-

dert darauf: 1hr regiert zu unscrem Wohlerge-

hcn. .. lhr glaubt, c1218 Menschen nieht filliig

sind sich selbst zu regicren, und deshalb — « an

dieser Stelle bekommt er einen sehr starkcn.

schmerzhaften Elektroschock, weil er cine so

alberne Antwort gibt.

O’Brien erkliirt, »die Partei suche Mach!

nur um der Macht willen.« Was crstrebt wird

ist nicht Maeht in irgendeiner Form, sondern

die reine, bedingungslose, uneingeschriinkte

Machl. Das Individuum muB in seinem Stre-

ben nach Macht scheitern. Alle Mensehen

werden alt, sterben und verfallen. Der ganze

Versuch ist deshalb zum Scheitern verurteilt.

Aber wenn cs jemand schafft, >>.S‘iC]’l vollig zu

unterwerfen, wenn es einer schafft seiner Iden-

titii! zu emfliehen, wenn es ihm gelingt total in

der Partei aufzugehen, so dafi er selbst zur Par—

tei wird, dann is! er allmiichtig und unsrerb-

lich.« Dann hat Macht wieder Sinn, besonders

wcil ihrc reinste Form erreicht ist — nicht nur

Macht fiber Dinge, sondern vor allem Macht

fiber den Geist.

Orwell gibt uns so eincn scharfsichtigen

Einbliek in die Psychologie des autoritéir’en

Dcnkens, aber was noch wichtiger ist, er be-

ri‘thrt einige allumfassende Gesiehtspunktc im

Lebcn der modernen Menschheit. Tatséichlich

weist er auf einige wesentliche Eigenschaften

von Zivilisation selbst hin. Denn wenn in ei-

ner autoritéircn Gesellschaft die Elite von der

Gier nach Macht getrieben wird, was sic aus

ihren Grenzen und aus der Moral erhebt, so

ist das identisch mit der Geschichte dcr Zivili—

sation. Das ist gleichzeitig auch die Wahrheit

der Konsumgesellschaft. Die Ware, die zur

Rechtfertigung der Person als Konsument

wird, ist nicht nur Objekt, sondern aueh Ima-

ge. Der Konsument kauft nicht nur eine An-

sammlung von Produkten, sondern er erwirbt

dadurch auch cin bestimmtes Waren—Image,

die eine bestimmte Sache repriisentieren.

W’cihrend die Gesellschaft recht freimt'itig zu-

gibt, daB man »sich selbst verkaufen<< muB um

crfolgreich zu sein, ist sie weniger eindeulig,

wenn cs darum geht, die Folgerung daraus zu

ziehen: néimlich, daB man sich auch selbst

kaufen muB. Jeder weiB doeh, daB das wahr

ist. in der Konsumgesellschaft dominiert man

nicht im Stile einer autoritéren Elite um sicht-

bare Macht auszuiiben. Dafiir kann man sich

cin richtiges >se|fimage< aufbauen und es an-
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deren erfolgreieh verkaufcn. Mit den Vielen

Abstufungen im Status innerhalb des techno-

bfirokratisehen Systems und der extensiven

und undurchsichtigcn Warenhierarchie beste-

hen enorme Moglichkeiten relativ erfolgreieh
zu sein, Oder das Image versagt. Die Gesell-

schaft verspricht jedoch dem, der erfolgreich
ist-in seinen Bemiihungen, daB or sich fiber

das normale irdische Dasein erhebt — fiber die

»Alltfigliehkeit«
— und den Zustand eines

idealisiertcn Wescns erreicht. So ist es mog-
lich, der Sterblichkeit und den Grenzen des

tatsa'chlich seienden Selbst, zu cntfliehen. Der

Schein trijgt, ether or ist nicht triigcrischcr als

die Identifikzition mit dem autoritiiren Staat,
Oder der autoritiiren Partci, die Orwell be-

sehreibt. l'n beiden Fiillen wird Realitiit ge-

leugnet um Ancrkcnnung vor sich selbst und

andcren zu linden, im Strcbcn nach Macht

fiber den Geist.

Das Ende der Zivilisation

Unscr Thoma war die dominantc Stellung des

Konsumismus in der moderncn. fortgeschrit-
tenen, kapitalistischen Gescllschaft. Obwohl

Big Brother in Reserve steht, immerbereit die

Elektroden anzuschlieBen, steht unscr Giant

Economy Size Brother — die Ware — im Mittcl~

punkt des heutigen Machtspektakcls. Die Ge-

fahr besteht, dafi man daraus folgern konnlc.

wir hiitten heute weniger Moglichkeiten unse-

rem Bruder als dem Orwells zu entfliehen‘

weil die idcologische Kontrolle so stark ist.

Das ist nieht unbedingt der Fall.

Erstens mfissen wir erkennen. duB der Kon-

sumismus tatsiichlich die traditioncllen. auto-

ritiiren Strukturen in der Gesellschaft invFrage
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gestcllt hat. Bis zu dem AusmaB, daB die Pro-

duktionsgesellschaft die in ihrer klassischcn

Periode unter dem Joch des Leistungsprinzips
war, dureh den Verfall desselben cinen gewis-
sen Grad an Freiheit erreicht hat. Bis jetzt
sind die Konsequcnzen dieser Freiheit sehr

bcsorgniserregend (wic ich in dieser Diskus-

sion betont habe), vcrbunden mit der Airflo-

sung (les organischen Gefiiges der Gesell-

schaft. Wic Janis Joplin so trcffend sagt:
»Freilzeil is! nm- ein mzclerer Ausdruck fz’ir
nicllts mclzr zu verlieren zu haben/«

Jedoch gibt es zwci Dinge von Bedeutung in

dcr Entwicklung der modernen Kultur, und

die Vcrwirklichung beider ist eine reale histo-

rischc Moglichkcit. Aufdcr cinen Seite gibt es

den obsessivcn Konsum, dcr hier besehriebcn

wurdc. ein endloses Streben nach triigeriseher
Erfiillung, die fortschreitcnde Zerstorung al-

lcr bestehenden Wcrte im Namen eincs unde-

finicrbaren Traumes. Abcr dicse Suche ist

zum Schcitcrn verurtcilt. Sic kann nur zu ei-

ner geistigen Verclendung fijhren, die schwc—

rer zu tragen ist als die materielle Vcrelen-

Trotzdem * Verlag

7410 Reutlingen, Obere Weibermarktstr. 3

Telefon: 07121/370494
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du hast die mo‘glichkeit,
politisch zu sein —

etwa so why du auch kaflee trinken darts!

unsure gsgnar sind nlchr met die bu/Ien,
sondern die labendig begrabenen,
die im supermarkt gerotetan.
die urns leben betrogenen,
die ihren tad nich! begriflen haben,
kaumje begreifen warden und das

laben a/s eigene infragesrellung bekémpfen.

die leute waren schon 1933 ins bett gegangen.
die wen/gslen seither wach gewordsn.
warurn lie/Jen sie geisteszuslénde wie den seinan

,

Uberhaupt noch zu?

wire as nicht besser

{Ur die menschen. wenn sie nie erfahren warden,
daB sis die méglichkeit gehabl hétten,
frei zu 59in ?!

nach plénen die tage verleben miissen,
einfach we]! die summierten teile

so wenr‘g mite/nander zu tun haben,
dad man zetrel zum Ieben braucht,
um alles geforderte einzulosen.

der terminkalender. der so wichtig ist,
wie das geld — beidcs symbols
for die tégliche verwertung.

Salbstverwaltung — die Basis einar befreiten Gesellschaft;
14,-DM, 190 8.

Die Selbstverwaltungsperspektlve ist heute wohl der zen-

trale Punkt in der Diskussion der nAlternativenm Dennoch
haftat ihr der Beigeschmack des lediglich reformerischen

Bezugs aut den Kapitalismus an, Denn auch in den Reihen
des Belriebs-und Gewerkschaftsmanagements is! man auf

sie autmerksam geworden. Auf welchen Rahmen rnuB sich

das Konzepl Selbstverwaltung beziehen, um wirklich die

bestehenden sozialen und 6konomischen Strukturen zg
sprangen, und nicht etwa nur dazu beizutragen. den Kapila-
lismus vieltéltiger. hunter and produktionsintensiver zu

machen.

Mit diesen grundsétzlichen Fragan, mit historischan Bei-

spielen etc. beschéttigen sich die Autoren des vorliegenden
Bandes: BOOKCHIN. COLOMBO, CRESPI. GUIDUCCI.

LANZA. POFlELLO, PRANDSTRALLER und SCHECTER!

lhre Beitrégefi die aul dem Kongrefl Libel Selbstverwallung in

Venedlg 1979 vorgetragen wurden. stecken einen 6konomi-

schen. gesellschalllichen, technologischen und psycholo-

gischen Rahmen [Ur ein wirklich revolutionéres Selbstver-

waltungskonzept ab. Das Buch wird von uns als Arbeits-

grundlage fiir eine weitergehende Diskussion verstanden.

Selbstverwaltung nicht als eine Technik der Organisation.
sondern als umfassander. menschlicher und uto isch-revo-

lutionéirerGesellschaflsenlwurt! I

dung des frfihen Industriezeitaltcrs. Die wah-

re Krisc des Kapitalismus (in seiner korporati~
ven und statischen Form) ist einc Krisc des
Geistes.

Die Sackgassc in der sich der Konsum be-

findet, niihrt die Hoffnung, daB der Weg sich
offnen wird fiir die Entfaltung eines anderen

wichtigen Aspekts der Konsumgcsellsehaft —

des unterdriickten utopischen Moments —,

desscn Schicksal in der Hand der radikalcn

Vorstellung licgt.
Da die Vorstellung sich selbst von ihrcr Un-

terwiirfigkeit der Ware gegcniiber befrcit hat,
hat sic eine Vision von Ganzheit, Gliick, Er-

fiillung, Selbstverwirkliehung uncl Versoh-

nung gewcekt. Mit der Zerstiirung der autori-

tiircn Struktur der Produktionsgescllsehaft,
kann die zivilisicrtc Menschheit zum ersten

Mal von Ganzheit triiumen — oder um es gc~
nauer zu sagen, dem Traum scincn ch ins
BcwuBtscin moglich machcn.

Das Schieksal dieser Vision hiingt von unsc-

rem Erfolg, die Vorstellung mit der theoreti-
schen und praktischen Vernunft zu versohnen

ab, das heiBt mit eincm neuen Verstandnis fiir
Mensch und Natur, und ciner neuen Praxis
der befreienden, sozialen Umgestaltung, ver-

traut zu machen. Wenn das erreicht werdcn
kann, dann. .

., wenn die Dialektik der Zivili-
sation endlieh ausgespielt hat, kénnte die ent-

erbte Menschheit schlieBlich sich des Abgrun-
des bewuBt werdcn, in den sie gefallen ist.
Und, angesichts der Leere, konnte sie sich
emsthaft auf die Suche nach der Fiille des
Daseins machen.

Anmerkungen

Die ldentifikation der moderncn Gesellschaft
als Konsumgesellsehaft weist auf ihrc hcrvor-
stechendste Eigcnschaft und die Richtung in
der sic sich bcwegt hin. Das ist eine stark

Vereinfachung cincg komplexcn Systems. 2

Auf allgcmeincr Ebcne betont es die zentrale(

Stellung der technologischen und politisehei
Bereiche zu wenig, die zur Ware werdcn, wa

aber nicht mehr ri‘lckgiingig gemaeht werdcn
kann. Dariiberhinaus ist Konsum abhiingig
vom Bcrcieh dcr Produktion, so daB da_
>>Okonomische<< (sogzlr in seiner weitesten

Becleutung, so wic es hier gemcint ist) vonein
andcr abhéingigc, sich dialektisch beeinflu
Bende Produktions- und Konsumbereiehe
mit entsprcchenden Produktions- und Konsu

mideologien enthz'ilt.

Einer der augenschcinlichsten Fakten iiber’
dic moderne Gesellschaft lSI, obwohl diese
beidcn Bereichc Voneinander abhéingig sind,
daB sich ein immer groBer werdender Wider-
spruch zwischen ihnen entwickelt, besonders
deswcgen, weil der Konsum die weitaus kraft-
vollerc ldeologie ist und ihre Wcrte sogar in
klassische Produktionsbcreiche eindringen.
Deshalb (lie bcriihmtc >>Revolte gegen (lie Ar-
beit«! Jedoch sollte man nicht fiberstiirzt dar-
aus schlieBen, daB man sehwerwiegendc Wi-i

derspriiche im System cntdeckt hiitle, bcsoné
ders wenn dicse zum groBcn Teil auf unbe-
wuBter und instinktivcr Aktivitiit beruhenx
Der Wunsch dcs Konsumenten nach GenuB

rmmmw
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ffihrt nicht notwcndigerweise zu einer Able}:—

mmg entfremdcter Arbeit, nur zu Unzufrie-

denheit damit. Die Mehrzahl der braven Kon—

sumenten erkenncn, daB sie sich barter Arbeit

unterwerfen miissen, wenn sic in einem b0-

friedigenden MaB konsumieren wollen (glau-
ben sic). Was vielleicht am meisten vom Kon—

sumismus untergraben wird, ist nicht die Fit-

higkcit zu sinnloser Arbeit, sondern eher (lie

Fahigkeit zu simwoller Arbeit. Wenn einmal

der gute Kern aus der Produktion entfernt ist.

ist nur noch Zwangsarbeit moglich. Der Kon-

sument 'odcr die Konsumentin unterwirft sich

mehr oder wcniger streng organisierter Ar—

beit, weil er es fiir das >>Uberleben<< filr not—

wcndig erachtel (mehr Uberleben als Waren-

konsument, denn als Existenz in irgend eincr

anderen Art des Daseins). Uber das hinaus ist

nur die Passivitiit des Konsums denkbar.

Wenn von einem mehr kreative Aktivitéit ver-

langt wird, (freiwilliger ZusammenschluB, p0—
litsche Aktivitéiten) ist das Alibi, daB die gan-
ze >>Energie<< die man besitzt, verbraucht wird

um zu >>iibcrleben<<, aber in Wirklichkeit i5!

nur die Phantasie erschopft. (Zur eingehendc‘
ren Beschéiftigung mit Produktion, Konsumis-

mus und ihrer moglichen Widersprfiehe, siehe

»The Labyrinth of Power and the Hall of Mir—

rors<<, in >The Anarchist Moment< (Montreal:
Black Rose Books 1984).

Wic im hinteren Teil dieser Arbeit ausge-
fiihrt wird, hiingt die Moglichkeit einer frei—

heitliehen sozialen Umgestaltung im Endef—

fekt vom Anwachsen des kritischen BewuBt—

seins iiber die Tatsache ab, wie beides, Pro-

duktion und Konsum ganz brutal die Mégliéli-
keiten von Mensch und Natur, zu einer nicht-

beherrschcnden Selbstverwirklichung le

kommen, zerschneidet. Dieses BewuBtsein

hiingt wiederum ab vom Verstéindnis fiir (lie

Bedeutung der Ware in Beziehung zur

menschlichcn Natur und zum Kosmos. (ICh
behandle diese Frage in »On Taoism and Poli—

tics«, im >Journal of Chinese Philosophy.
Vol. 10, Nr.l, Wiedervcroffentlieht in >>T11€

Anarchist Moment<<).
(Aus (1cm Englischen van Bernhard Arraclu'l‘)
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Simpel ist die politische Strategic, die cine

parlamcntarisch-dcmokratischc Regierung
>>dcmokratisch<< aushcbcln kann. F.J.StrauB

in seiner beriichtigtcn Sonthofcncr Katastro-

phcnrcdc von 1974 (SPIEGEL, Nr. 11/

10.3.1975): »Licber cine weitere Inflationie-

rung, weiterc Steigcrimg der Arbeitslosigkiet,
wcirerc Zerrt‘ilnmg der Staatsfinanzen in Kauf

nchmcn... Es (die wirtschaftlich-politischen
Vcrhiiltnissc, HJD) mufl wesemlich Iiefer sm-

kcn, bis wir Aussicht [when mi! Lmseren Vour-
srellungcn, Warmmgcn, Vorschliigen gehart
zu warden. Es mil/3 also cine Art Offenbar-

mtgscid um] cin SCIzock I'm b‘ffentlichen Be-

wufltsem crfolgcn. «

Offcn und kaschicri wurdc danach gehan~
dell: Dic CDU/CSU—Opposition verwmgertc

dcr sozial-libemlcn Koalition Schmidt/Gen-

sclicr »konstruktivc Mitnrbcim. Sic vcrwerf
all d215, was sic teilwcise nach ihrer'chie-
rungsiilmrnahmc (1982) fortfiihrtc. Sie han-

dcltc die wcltwcitc Krisc dcs kapitalistischen
S)’stcms als »hziusgcmachtc Krisc<<. Rhcte-
risch bugsicrtc das die BRD in die Krisc. Die

Katastrophcnpolitikcr biiesen zum Sturm:

Angstwellen tiirmten sich. Die. Angst artiku-
licrte sich >>politisch«; sie gab emer Schempo-
litisierung in der Bevfilkerung Vorschub. Dies

produzierte Scheinaltemativen. Nach F.J.

StrauB hieB die konstruierte, die irreaie Alter-

native: »Wir kiimpfen fu‘r die Freiheit, gegen

den Sozialismus, fiir die Person und das Indi-

viduum, gegen das Kallektiv, ffir ein geeinigtes

Westeuropa, gegen eine sowjetische Hegemo-

nie L‘i‘ber ganz Europa. «(Sonthofer Rede)

II

Autoritéire Charaktere haben immer den

Trend des zurficks in die »heile We1t«. Stets

verkléren sie die Vergangenheit. Die Gegen—
wart ist nur akzeptabel, wenn sie von ihnen

bestimmt wird. Zukunft ist nichts als Bedro-

hung. Mit fiberholten Instrumentarien wird

versucht, sie in den Griff zu bekommen. Die

autoritfiren Charaktere sind dazu unffihig. Sie

reagieren, sie handeln in der Endkonsequenz
immer chaotisch. Ihre Beharrung auf Uber-

kommenem ist Ausdruck ihrer Angst vor dem

Ungewissen; Sie sind unffihig, ffir sich im Un-

gewissen, im Unwfigbaren eine kreative

Chance zu sehen. Deshalb blockieren sie alle

echten Fortschrittsimpulse. In einer sich per-

manent wandelnden Welt beharren sie per-

manent auf Gesclischaftsordnungen, die sich

am Uberleben sind. So mfissen ihnen Experi-
mente gerade auf gesellschaftspolitischer
Ebene (2.13. Rfickgewinnung der reiativen
kommunalen Selbstverwaltung, Abkoppe-
lung von der EG) zuwider sein. Ihre Beschwé-

rung der Wiederherstellung, der Erhaitung
der »heilen Welt« bedeutet in die Praxis um-

gesetzt, die rigorose Handhabung der Staats-
macht gegen Veriinderungen. Wie sonst sollte
dieses Ziel erreicht, dieser Zustand aufrech-
terhalten werden?

Die autoritéiren Charaktere, ein fiberstiin-

diger Konservativismus bilden in parlamenta-
risch—demokratischen Geseilschaften quasi
ein »Kartell«. Dieses hat seine Exponenten
quer durch aile politischen, wirtschaftlichen,
kulturellen Gesellschaftsgruppierungen. Die

Fraktionierung innerhalb des Kartells biidet
den Spieiraum, in dem unterschiediiche Auf-

fassungen ausgetragen werden. Machtkémpfe
innerhalb des Karteiis gehéren zur Normali-
tét. Sie drficken einen gewissen Pluralismus
aus. Der geseilschaftliche Gesamtkonsens
geht dabei nicht abhanden.

Das politische BewuBtsein der autoritfiren
Charaktere ist meist KonjunkturbewuBtsein:
es orientiert sich an >>Erfoigen<<. Wer >>Macht<<
mit Erfoig verwaltet; wer »Macht« ais logisch
definieren kann; wer >>Macht<< nicht abgleiten
léBt in schnéden 'Popuiismus — der ist ihrcr si-
cher. Wer gleichzeitig noch die materiellen



Bediirfnisse der abhiingig gehaltenen Bevél-

kerung bestimmt, indem er sie manipuliert,
d.h. Wcrtvorstellungen vermittelt, die akzep-
tiert werden — der braucht sich kaum der

Macht zu vcrsichern.

Das politische BewuBtsein in den »Wohl-

fahrtssaaten<< ist gemeinhin gepriigt durch

simple wirtschaftliche Perspektiven. Das ka-

pitulistische System ist —, solange es seinc

Idcologie glaubhaft umsetzen kann in matc-

rielle Gesichertheit der Volks>>massen<<, — sla-

bil. Politisches BewuBtsein, das sich an sol-

chen cinfiiltigen wirtschaftliehen Erschcinun-

gen orientiert, ist undiffercnziert. Okonomi-
sche Vcré‘mderungen konnen somit entschei-

dcnden EinfluB auf politische Einstellungen
dcr Bfirger haben. Historische Erfahrungcn
zeigen allerdings, daB okonomisch bedingte
Veriinderungen niCht identiseh sind mil revo-

lutionérem BewuBtsein und Umwéilzungen.
Kcine Rolle spielt es dabei, ob okonomische

Veriinderungen real oder nur als »Wahrneh-

mung<< bei den Bijrgern existieren.

III

In der relativ langen Periode dcs okonomi-

schen Aufschwungs der BRD konnten die so-

"
zialen Bedfirfnisse befriedigt werden. Das Be-

wuBtsein der Lohnabhé‘mgigen als Lohnab-

héingige wurde gerade durch diese Prosperitéit

korrumpiert. Das verfestigte logischerweise
das kapitalistische System der sogenannten
>>Sozialen Marktwirtschaft<<. Der Beginn der

sozial-liberalen Regierungszeit (1969) bedeu-

tet hier keinen Bruch. Offenkundig signali-
sierte er nur das Ende der Aufbauphase der

BRD-Wirtschaft: Das System war in sich fest-

gefahren. Seine immanenten Widerspriiehe
(z.B. Beginn sozialer Umverteilungspolitlk,

#4

fiberkommene Moralvorstellungen) kehrten

sich nach auBen. Dringend bedurfte es not-

wendiger Reformcn. Denn nur so konnte es

stabil blciben. Es bedurfte einfach Reformen,
um seines ungestérten Fortbestands willen.

Untcr den Bedingungen der Konjunktur, des

(")konomischen Wachstums waren relativ um-

fangreiche >>sozialstaatliche Leistungem
selbstverstiindlich. Hieraus leitete sich logi—
scherweise ein >>Anspruchsdcnken<< (Helmut
Kohl) ab. Das weiterhin zu crffillen, dazu war

Ende der 600r Jahre der herrschendc Block
wcder fiihig noch —

aus ideologischen Griin-

den - willens. Die Differenzcn innerhalb dcs

autoritz’iren Kartells crmoglichten den Regio-
rungswechscl zugunstcn der Fraktion, die die

Fortsetzung des >>Sozialstaats<< am glaubhaftc-
sten vertreten konnte. Durch parlamentari-
sche Mehrheitsverhfiltnissc wurde diesc Poli-

tik dann sanktioniert: Vom CDU/CSU-Staats-
modell zum sozialdemokratischen.

Instinktiv hatte die Bevolkerungsmehrheit
gespiirt, daB dic anvisierte sozialdemokrati-
sche Politik cine Reform zum besseren inner-
halb dcs Systems versprach. Mit einer Mas-

senpolitisierung hatte dieser Vorgang aller-

dings nichts Zu tun. Es war die Angst vor Ver-

lust, die den >>Mut<< hervorbrachte, daB ge—
ringste sich bietende Risiko einzugehen, Dar-
fiberhinaus drfickte sich aber auch bei diesem

Regierungswechsel ein Unbehagen fiber die —

teilweise bedingt durch die autoritéire Innen-

politik — sterile AuBenpolitik aus. Auf dieser

psychologischen Welle konnte die >>neue Ost-

politik<< der sozial-liberalen Koalition zum

Tragen kommen. Und es war die »nach

”J -

Osten<< orientierte BRD-Kapitalfraktion, die

diese Politik stfitzte und forcierte. Denn bis—

hcr schwer zugiingliche Absatzméirkte wurdcn

erschlossen. Dadurch konnte die Krise Icils

abgefangen werden. Zumindest konnte sic

(vorfibergehend) vom Galopp zum Trabcn

gebracht werden.

Schon Mitte der 70er Jahre hatte sich in (lcr

BRD das rcformistische sozialdemokralischc

Modell sozialpartnerschaftlicher Komprfl-
minolilik festgefahren. Die verheiBene, (“F
notwendigc, die teils realisierte Reformpoll-
tik war an ihre Grenzen gestoBen. Die well-

weite Wirtschaftskrise konnte auch in dcr

BRD nicht mit hochzentralisierter lnteresscn-
ausgleichspolitik eingedéimml werden. Dre
Krise des Kapitalismus léiBt sich eben nicht mll

kapitalistischen Instrumentarien wirkungsvoll
angehcn bzw. beseitigen. Auch der (lurch den

Interessenverbund von Gewerkschaften und

sozialdemokratischem Staat (mit)verhindcrtc
Klassenkampf konnte die wieder auf Hoch»
touren kommende Krise nicht mildern.

In der Krise sind Vollbeschfiftigung und

aueh logischcrweise Massenkonsum nicht g0-

wéihrleistet. Also ist die Krise des Sozialsy-

stems unabwendbar. Aber ohne das Funda-

mcnt des >>Sozialstaates<<, der wirtschaftlichcn

Stabilitét, ist dieses System nicht glaubhaft.
Deklarierte Reformpolitik und sichtlmrc
Riicknahmen sozialstaatlicher Leistungcn
sind unvereinbar. Die Mitte der 70er Jahrc 'zm
die Substanz des Systems gehende Knsc



konnte der SPD-Staat — gleichfalls program-
miert auf okonomisches Waehstum — die

ebcnfalls auf diese Priimisse programmierte
breite Mehrhcit des Volkes, nicht glaubhaft
vermitteln. Der unpolitisehen Bevblkerung
verlangte es nach wie vor nach perfekter »Sl—

cherheit«. Auf diesem Hintergrund gewann

das Modell des CDU-Staates rapide wieder an

Attraktivitiit.

Gerade aucli die chende von der (allein)

hausgemaehten Krise, vom alles fressenden
Kollektivismus, vom Sozialismus, der Unfrei-

hcit, der Verarmung mit sich bringe, von der

schleiellcnden Enteignung cler >>Besitzstiinde<<

der Bevolkcrung — das muBte in der offen-

siclitliclien Krise zum Vehikel der Neuauflage

des CDU-Staates werden. Die Destabilisie-

rungspolitik eines FJ. StrauB war am Ziel:

Die gesehi’xrte Angst wurde zur rcalen Angst.

Das ebcnfalls auf Unmiindigkeit breiter Be-

volkerungsschichtcn fuBende etatistiseh aus-

gericlltcte sozialdemokratisehe Regicrungs-

modell demonstriertc hier seine negative Wir-

kung: Die Glaubwfirdigkeit des SPD-Staats-

modells stfitzt sich lctzthin auf die gleiehen

(ikonomiselicn, politisehen, sozialen und kul-

turellcn Priimissen wie das der CDU/CSU und

ilirer Hilfstruppen. Allerdings sind die Préi-

missen der Sozialdemokratie erheblich nuan—

eenreicher innerhalb des bilrgerlichen Lagers.

Das jedoeh iindert nichts an dem Grundkon—
sens aller diescs System der umfassenden Mit-
telméiBigkeit Tragenden. Alles bewegt sich
hier systemkonform. Nichts ist/kann m die-

sem Systemgetriebe auf wirkliche Veriénde-
rung aus sein: Es ist wie die Monotonie

des

Uhrpendels: einmal »reehts«, emmal

>>links«. . .

Seit der Wicderinstallierung des CDU-

Staates (1982) profilicrl sich das soznaldemo-

kratisehe Lager in (systcmkonformen) Alter-
nativcn: Die herrsehcnde Fraktion des bur-

gerliehen Lagers ist immer kritisierbar, ]a de-

nunzierlmr, »links« iiberholbar durch die ge-

rade nielit herrsehende!

IV

Die Diagnose, daB das kapitalistischc System
ein Dauerkrisensystcm ist, das ist schon eIne

Binsenweisheit. DaB es sein permanenter

Versuch ist, 6konomisehes Wachstum zu ga-

rantieren und groBtmogliche Profite zu er-

wirtschaften, ebenfalls. Dabei aber darf die

soziale Kluft zwischen der herrschenden oko-

nomisehen Sehieht und den Lohnabhiingigen

nieht zu tief sein. Hier wird ein stindiger Bal-

anceakt aufgeffihrt. MiBlingt dieser, konnte

das soziale Unruhen produzieren. Uneins sind

sich allerdings die Kapitalfraktionen darfiber,

wie tief die soziale Kluft werden darf/kann ——

was fijr die Lohnabhfingigen noch tragbar ist.

Die sozialstaatliche Fraktion des demokra-

tisch-kapitalistischen Kartells ist immer enter-
legen in gréBeren Krisen des Systems: Sie ist —

eben bedingt dureh die umfassende Krise —

unféihig, ihre sozialpolitischen Zusagen einzu-

halten. . .

' . .

Die objektiv—spi‘irbare Krlse, die das sozral-

demokratisehe Staatsmodell verwaltete, zeig—

te nur die eine Seite des KrisenbewuBtseins.

Die Taktik, dais durch simple wirtschaftliche
Gesichtspunkte bestimmte BewuBtsem zu-

gunsten einer >>geistig-moralisehen Wendm
(H. Kohl) zu instrumentalisieren, ist die ande-

re: Die latenten Angste potenzrerten SlCh
znr

Existenzangst; die >>Seelenerweichung<<, die

Manipulation
— das konnte nichts anderes als

Verwirrung in den BRD-defen stiften. Zu

dieser Verwirrtaktik trug F.J.StrauB erhebli-

ches bei: »Da mu/3 man die anderen (die so-

zial-liberale Koalition, HJD) immer identifi—

zieren damit, dafi sie den Sozialismus und die

Unfreiheit repriisentieren and dafi ihre Politik

aufdie Hegemonie derSowjemnion fiber West-

europa hinauslduft. « (Sonthofer Rede)

Destabilisierung des parlamentariseh-de—
mokratischen Systems durch Katastrophen-

politik um eine legale Machtverschiebung in-

nerhalb des herrschenden Blocks zu erreiehen

— das als erkléirtes/normales Ziel. Den

»Rechtsstaat« dabei kontinuierlich zu garan-

tieren, ist erkléirter Konsens‘ Ihn sehen seine

reehten Apologeten immer in Gefahr. Um ihn

aufrecht zu erhalten, zu zementieren, ist auch

die Brachialgewalt des Staates legitim. An

diesem Punkt tut sich der Dissens auf zwi»

sehen den rechten und den »liberalen«
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Reehtsstaatlern: Die Spielraumbegrenzungen
werden unterschiedlieh weit gezogen. Ohne

Zweifel lfiBt im allgemeinen das sozialdemo-

kratisehe Modell des >>Rechtsstaates<< einen

groBeren Spielraum. Diesen erheblich einzu-

sehrénken, ihn damit préizise zu definieren,
das ist ein formaler Ausdruek der »geistig-mo-
ralischen Wende<<. Der BRD-Biirger weiB

eben wieder, wo es lang geht!
Die Ideologie der Wende, die CDU-Stuat-

Propagandisten operieren vornehmlich mit

Legenden und Diffamierungen. In dem von

ihnen besetzten Angstklima sind ihre >>Argu-
mente« bestechend. Und das trotz ihreroffen-

sichtlichen Nichtsaussagen, trotz letztlieh for-

eierter Géingelung und Verarmung von immer

groBeren Teilen der Lohnabhéngigen.
V

In Zeiten relativer Sieherheit sind Staatsbiir-

ger beseheidenen Reformen zugetan. Bei den

ersten Anzeichen einer Krise sind dieselben

flugs wieder vollig im Lager konservativer

Krisenbewéiltiger. Von Wirkliehkeitssinn ist

eine solche Entscheidung nieht bestimmt.

Hier fiillt die Flucht in den Mythos leieht: Die

>>sozialistische MiBwirtschan (CDU-Frak~
tionsfiihrer Dregger) wird nicht analysiert; sie

wird verklért: Die These vom Zusammen—

bruch sozialer Utopien, die die Zuwaehsraten

der >>sozialen Marktwirtsehaft<< verhinderten,
kommt hier auf. Und dem kann nur die »gei-

stig-moralische Erneuerung« gegensteuem.

Olme sie »k6nnen auf die Dauer. .. die An-

triebskrdfte der Wirtschaft nicht belebt und der

Wille zur Leistung nicht geweckt werderm — so

der Sozialphilosoph/Wendeideologe Giinter

Rohrmoser. (Giinter Rohrmoser u.a.: Wende

wohin? Die Deutschen und der neue Weg,
Koln 1983) Das bedeutet natiirlich nichts an-

deres als der (radikale) Absehied von einem

Politikverstfindnis, mach welchem der Staat

die Verantwartung fL‘ir kontinuierliches Wach-

stum und die Garantieffir sozialen Schutz ge-

gen jedes denkbare Lebensrisiko zu z'ibemeh-

men hat«. (Rohrmoser) Konkret: Die Wen-

deideologen und —praktiker entlassen die poli-
tisch und sozial Unmiindigen in noch gréBere
(und nochmehr programmierte) Unmiindig-
keit: Das Konzept der radikalen kapitalisti»
schen >>Sozialen Marktwirtschaft<< setzt alle

Kriifte des hemmungslosen Konkurrenz-

kampfes — unter den EinfluBlosen — frei; hier

gilt das Gesetz — in der Maskerade der »glei-
Chen Chance fiirjeden<< — des Stéirkeren.

Wer hier auf der Streeke bleibt, versteht

sich von selbst: es sind die, die die Arroganz
der »Maeher« schon immer zum Abhub der

Gesellsehaft stempelte: die sozial Unterprivi-
legierten.

Aueh die Freisetzung der Unmfindigkeit
hiingt selbstversténdlieh nicht im luftleercn

Raum. Die Orientierungslosen brauehen

neue geistig—moralische Fiihrung! Mit den

Mythen von >>Gemeinsinn<<. >>Verantwor-

tung<<, >>Privatisierung<<, >>Entbiirokratisie-

rung« etc. etc., (lie teils fasziniert aufgegriffen
wurden, ist es allein nieht getan. Den Wzlihlern

muB Rechtferngung fiir den stetigen Sozialab-

bau verabreicht werden. SehlieBlieh ist die

Umverteilung von unten nach oben auf Mas-

senloyalitéit angewiesen. Der Masoehismus.
den die Lohnabhiingigen mit der Duldung des

Sozialabbaus und der Unmiindigkeit demon-

slrieren, hat natiirlich auch ihren Preis. Das

Suggerieren von der >>selbstverantw0rtlichen
Personliehkeim (CDU-Generalsekretér und

Familienminister Heiner Geissler) ohne ma-
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terielle Gegenleistungen reicht auf Dauer

nicht aué. Das ist auf kurz oder Iang das Di-

lemma, dem sich die Wendepolitik stellen

muB. Das sehen auch die Ideologen der Wen-

de. Rohrmoser: »Wie will man den Menschen

olmc gcistigc Fz’ihrung klarmachen, dafl ohne

Iiefergchendc Eingriffc in zum Teil ungerecht-
fcrIig/c (sic! H]D) Besitzstiinde soziale Sicher~

licitfi'lr die Zukszt nicht méglich ist?« (Wende
wolzin?. . .)

Auf Dnuer aber reichen auch diese odcr

iilmliche Sprechblascn nicht hin, die Politik

dcs Sozizllnbbaus, d.h. der Reproletarisie-

rung, der Vernrmung breiter Schichten diesen

plausibel 'zu maehen.

Letztlich kunn diese Politik an diescn in sich

widerspriichlichcn Priimissen nur scheitern.

Was von ihr fibrigbleibt, ist ein sozialer und

psychischer Schcrbcnhaufen. Aber fiir die

Herrschcndcn fiillt das kuum ins Gewieht.

Dcnn der Effekt ist erreicht: Die Peudoent-

stziutlichung zu insten der >>kleinen Lcute<< fe-

sligt die Herrschaft der Herrschenden: Abhii—

nigkcit und Unmiindigkcit wird forciert und

vertieft. Auch belebt sie wieder die alte, die

bewiihrte Frontstellung des Kalten Krieges:
Die >>Siindcnbockphilosophie<< hat schon aus

s'o manchcr Kalamitiit herausgeholfen; der

>>Gegener«, der »Feind« wird ins Visier ge—

nommen. Der reaktioniir-besetzte Antikom-

munismus, die Ideologie dcs Adenauer-Regi-

mes, eignet sich zluch heute noch (und wieder)

vorziiglieh, alle MiBliebigen fertigzumachen.
In eincm solchen, Hysteric produzierenden,
vom Verfolgungswahn geschwiingerten Klima

konnten/kénnen soziale Bewegungen nicht

aufkommen. Das soziale und politische Leben

ist hier die Ode des Friedhofs. Die Mystifika-
Iion von >>Werten<< ist Kompensationi Die

>>freiheitliche Gesellschaft«, die >>Freie Welt—

«. . .sind Postulatc, die, unhinterfragt. 2115 Go—

gcnpart zu >>Demokratisierung<<, zum >>Sozial—

staat<< gesetzt werden.

VI

Eine wirkliche »Wende« hat mit der Reinstal~

lierung des CDU—Staates nicht stattgefunden.
Der VerSI :h, an die 1969 unterbrochene

CDU-Politik 1982 wieder anzukniipfen, zeigt
eben nur reaktionfire Kontinuitéit. Dabei ist

die Politik des CDU-Staates jedoch so beweg-
1ich,daB sic auf vielen Gebieten keinen Bruch

mit der Politik dcr sozial—liberalen Kozllition

herbeiffihrtc — trotz gegenteiliger Verspre-
chungen. Dieser — fiir die BRD-Biirger aller-

dings vorteilhafte —

Opportunismus ist typi-
scher Ausdruek selbstverstiindlicher, >>n0rma-

ler« Charakterhaltung von politischen Herr-

sehaftsvermittlcrn: »Es Sind Herrschaflstrii-

ger, die sich arrangieren, nichts wagen undfilr
nichts geradestehen, die beférdert werden wol-

Icn, sich varsichtig nuch oben schieben. Sie su-

clwn ihren Vorteil um! Macht, ohne durch neue
‘

chanken, slreitbare Halnmgen Oder so alt-

morlische zmd lmbequeme Eigenheiten wie

Clmmkter mid Aristand anzuecken.« (Jfirgen
Leinemann im SPIEGEL, Nr‘44/1984)'

Wer vorgibt mit den Mitteln der filnfziger

Jahre (Arbeitsminister Bliim:»Wir mi‘issen

nur (lie Armel aufkrempeln und zupacken.«)

die achtziger in den Griff zu bekommen, der

wird seheitern. DaB dieses Scheitern Opfer

kosten wird, versteht sich Von selbst. Aber es

ist/war nie der Daseinszweck der BRD, den

Lohnabhiingigen, den Unterprivilegierten auf

die Beine zu helfen. Gunter Gillessen, einer

der Wende—Ideologen, im Zentmlorgan der

Wende FAZ (31 .5.]980):»Die Bundesrepu-
blik war nichtgegrlindet warden zu dem Zwek-

kc, ihren Biirgern Wohlsttmd und bequemes
Leben zu verschaffen. Sie war gedacht als

Schutzbaufiir einen Teil der Nation, dem es er-

laubt war, sich diesen Schutz zu schaffen.«
Das »Modell Deutschland<< von Anbeginn

in erster Linie nichts anderes als cine eminen-

te Konstruktion des Kalten Krieges: der Anti-

Kommunismus als Staatsriison; die aus-

schlieBliche Ablenkung von den ureigensten
Problemen zu einem als Phantom stilisierten

Generalfeind. Praktiseh bedeutet das nichts

anderes als permanente tbdliche Bedrohung
zwischen und von den Supermiichten vernich—

tct zu werden. 1n zweiter Linie ist die Legiti—
mationsreligion Anti-Kommunismus ein

Hemmschuh fiir die BRD-Demokratie21egli-
ches >>mehr Demokratie wagen<< (Willy
Brandt) wird hier verunméglicht. Von einer

grundsiitzlichen Umgestaltung der BRD-Ge-

sellschal’tsordnung, wie es tatséichlich das

BRD-Grundgesetz zuliiBt (l), ganz zu schwei-

gen.

Auf dem Hintergrund dieser fiberstfindigen

Ideologie sind die hochtrabenden Termini der

Wende nur reaktioniire Makulatur. Die de—

klamierte >>gr63ere Freiheit<<, »mehr Flexibili-

tfit<<, >>Privatisierung statt Verstaatlichung<<
etc. sind im vollcntwickelten Kapitalismus nur

Augenwischerei. Dcnn gerade in der Krise ist

der Kapitalismus nur mit gezielter Staatsinter-

vention — statt >>Entstaatlichung<<l — fiber die

Runden zu bringen. Das Schlagwort von der

Entstaatlichung verschleiert den Tatbestand,
daB >>Privatisierung<< der Umverteilung von

unten nach oben entspricht, daB somit dem

Staat Entlastung zuteil wird. Als Staatshilfe

wird sie zur >>Stiitzc<< des kapitalistischen Sy-
stems. Die USA und GroBbritannien, die die-

ses Spiel der >>Freisetzung der Marktkréifte<<

vorexerziert haben, legen nach einigen Jahren

Praxis das Chaos in Gesellschaft, Wirtschaft

und Staal offen: die Verelendung zieht immcr

gréBere Kreise; die »politische Kultur<< ist nun

wirklich nichts mehr als nur cin billiges
Schlagwort; der Staat — und das ist das einzig
positive dieser Politik — entlarvt sich endgfiltig
als Agentur des Kapitalismus, der Multis.

Die 6k0n0mische Verelendung ist im Zeit-
alter des Massenstaates, der Superbiirokrati-
sierung, des Informationsmonopols extrem

weniger Meinungsmaeher gekoppelt mit gei-
stiger Verarmung. Ebenso mit der Ausbrci-

tung von kollektivem Masochismus. Das ist

eines der gravierendsten Zeichen dieser Epo-

cne. Wie anders ist es sons! zu verstehen, (1le
die rundum Beleidigten und Ausgebeutetcn
Massenloyalitéit (s. z.B. die neuerliche W211]!

Reagans, des Extremisten dieser Politik, zum

US-Priisidenten) gegenuber ihren Beherr-
schern liben?

VII

Die autoritiiren Charaktere dominieren nzlch

Wie vor. Ihre Fantasielosigkeit, ihr UtopiC-

mangel, ihr gcbrochener Wille Sind Funda—

mente ihrer, der Unbeweglichkeit unsercr

Zeit. Dieser Zustand erméglicht den Zynis-
mus, die Arroganz, die Verachtung, die BrU‘

talitiit der Herrschenden gegenfiber ihren Un-

Iertanen.

Dabei sind die Herrschenden ebenfalls HUT

psychische Bruchstiicke dieser Gesellschnfll
sie spiegeln sie nur exzellent wieder. Die VCF'

schiedensten Umsténde sind es, die sie aus dCY

manipulierten tréigen Bevélkerung haben auf‘

steigen lassen. Nun zeigen sie, daB sie die LCk'

tionen dicser Gesellschaft verinnerlicht, £1213

sie sie auch gleichzeitig massiv erteilen kén'

nen. Sie werden zu Vollstreckern; vollstreckl
wird das, was erwartet wird. Vom vorgezeicll-
neten Weg wird dabei kein Quentchen abgC'

wichen. Die Starrheit driickt sich u.a. aus im

herrschenden Konsens, der die bilrgerlichc
Gesellschaft zusammenhélt. Dieser ist unan-

tastbar. Regelverletzer sind schnell ins Ab'

seits geschoben‘ Sind sie nicht zur Risen 2“

bringen, tut totsehweigen ihr fibriges.
,

Aber es gibt auch >>Regelverletzeru the

letztlich vom herrschenden System akzepticrl
werden. Sic werden Von den HerrschendCn

friihzeitig als integrationsffiihig geortet. Sie ha-

ben Alibifunktion, die sich das System 01"

tisch-psychologisch gelegentlich verordnch

um sein Image gegenfiber der Bev‘o‘lkerurlg
aufzupolieren. Die Scheingefechte, die dlC



>>chcivcr|ctzcr<< mit den Herrschcnden aus-

ftihrcn, dicncn dcr Legitimation dcs Systems:

Was kann dcn Konscnsfanatikcrn, dcn Inte-

gmtcurcn gcnchmcr scin ills cine — subjektiv

sichcrlich intcgrc — Opposition wic z.B. die

GRUNEN, die die Spiclrcgcln dcs Systems,

den Parlamcntarismus, cmsig cxcrzicren? Ist

cs nicht ffir den herrschcndcn Block von Nut—
ch, wcnn sich cine cinst zluBcrparlamcntan-
schc Opposition parlamcntarisicrt, dadurch

stazttstragcnd wird? Was ist das fiir cin Ge—

schcnk fi'lr dic Hcrrschcndcn, wcnn dic viclfa-

chcn untcrschicdlich motivicrtcn politischcn,

sozizllcn, kulturcllcn Intcrcsscn, dic cinst au-

Bcrhalb, tciis gcgcn dus Partcicn—, gcgcn das

Stzlntssystcm gerichtct warcn, zlufcinmal nun

gebiindclt als zcntralistischc Stcllvcrtrctcrpo-

litik fcilgchotcn wcrdcn!? »St(m Wasser abzu-

Icitcn von den Mz'ihlcn (lcs Systems, simi sie

(die GRUNEN, HID) (labci, ncucs dfaufzu-
[citcn.« (Rudolf Buhro, cincr dcr GRUNEN—

4k

Theoretiker in: HIEBE. Magazin ffir Sein und

Bcknackstsein, Nr.11/84)

Autoritfire Charaktere sind unféihig, der Wen-

de cine wirkliche politische Wende entgegen-

zusetzen. Gefangen in diesem System ist die

niichste Wende, die bestimmt kommt, selbst-

versté‘mdlich cine systemkonforme. Denn kei-

nc konstruktive, systemkontrére Opposi—
tionskraft ist sichtbar, hier eine Wende durch-

zuftihren. Die Wende im Kopf aber wéire heu-

tc notwendiger denn je. Technokratischer

Dcnkmiill (scid konstruktiv!) verklcistert

Ncucs; auf eingefahrenen Denkbahnen soil

wcitcrhin manévriert werden. Die Lust am

Denken und Formulieren, am Entwerfen von

konstruktiv-altemativen Konzepten kommt

hier crst gar nicht hoch. Denn das wiire der

Schritt von der puren Fantasie zur (konkre-

ten) Utopie. Zum Beginnen ist es dann nicht

mehr wcit.

Realistisch kann es doch z.Zt. nur darum

gehen: die Gesellschaft von unten hcr zu de—

mokratisieren, indem dem Staat Initiativen

entgegengesetzt werdcn, die einer weitcrcn

Verstaatlichung von Lebensbercichen Wider-

stand leistet. Die Initiativcn miisscn die

Staatsherrschaft, die Gangelung des cinzei-

nen transparent machen. Dann wird deutliéh,
daB viele Funktionen, die heute vom Staat be-

setzt ohne weiteres von denen ausgeffihrt wer-

den kénncn, die sie betreffen. Es miissen cin-

fach immer mehr Funktioncn vom St‘aat zu-

rfickgewonnen werden, um ihn damit zuriick-

zudré‘mgen. Es geht aber nicht darum, ihn le-

diglich init neuen Funktionen zu ersetzcn.

Die Entstaatlichung von unten beginnt mit

der BewuBtwerdung immer groBerer Bevol-

kerungskreise um die Uberflfissigkeit, die Er-

setzbarkeit der Staatsfunktionen durch deren

Ausfiiliung mit neuen, nicht autoritéir besetz-

ten Inhalten.

Der wirklichen >>chdc<< stehcn wir nur sclbst

im ch.
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Uber die freiwillige und unfreiwillige Zusam-

menarbeit von Regierungen mit dem Interna-

tionalen Weltwiihrungsfonds (IWF) und der

Weltbank

Uber die Nachrichten von hoher Verschul-

dung, von Zahlungsunféihigkeit etcl riicktc

der IWF (Sitz in Washington) und seine Prak-

tiken ins offentliche BewuBtsein. Er ist eines

der wichtigsten Herrschaftsinstrumente der

westlichen Industrieliinder iiber die 3.Welt

und steuert — von seinem Selbstverstiindnis
her vollig apolitisch — durch seine Kreditbe-

willigung die politische Entwicklung ganz im

Sinne der US-AuBenpolitik. Wirtschaftlich

liegt ihm die neoliberalistische Oder auch m0«

netaristische Konzeption der Reagan/That-
cher-Linie Zugrunde, was ihn gleichsam zum —

auf WeltmaBstab —

verliingerten Arm dicser

»Politik des freien Spiels der Kriifte<< macht,
bei dem man recht »stark« sein muB urn »mit—

spielen« zu konnen und bei dem notwendig
die Armstcn als ersteaufderStrecke bleiben.

Noch wiihrend des 2.Weltkriegs wurdc im

Juli 1944 im US-amerikanischen Bretton

Woods die Struktur dcs neuen Weltwahrungs-
systems mit den Instrumenten IWF und Welt~

bank geschaffen. Dabei sollte der IWF kurz-

fristigc Zahlungsbilanzdefizite mit Krediten

fiberbrficken helfen, die Weltbank durch

langfristige Kredite Entwicklungsvorhaben in

der 3.Welt absichern. Als Grundprinzipien
fungierten der freie Welthandel und feste

von Wolfgang Haug

Wechselkurse. Nach dem Plan des US-Ameri-
kaners White blieb es zudem allein den Defi-

zitlandern vorbehalten, MaBnahmen Zu er-

greifen“ um ihre Zahlungsbilanz auszuglei-
chen. UberschuBlfinder — wie die USA — blie-

ben ohne entsprechende Auflagen. Da 1944
die europijischen Industriestaaten geschwéicht
waren, die SOWJetunion diesem Bund zur Ver-

hinderung von Weltwirtschaftskrisen, also ei-

ncr kapitalistischen Schwachstelle nicht bei-

trat, und auch die Staaten der 3.Welt noch

kaum vertreten waren, konnten die USA ihre

Vorstellungen fest verankern und sie bis heute

gegen alle Kritik behaupten. Uber die »Quo-
ten« der Einzahlung in den Fonds aus dem die

Uberbrfickungskredite bezahlt werden, si-

chcrten sich 19 Industriestaaten 60,7% der

Stimmrechte: darunter halten die USA

198%, GroBbritannien und Frankreich als

ehemalige Kolonialmachtc 6,8% bzw. 5%

und die wirtschaftlich wiedcrerstarkten BRD

und Japan 6% bzw. 4,7%. Lediglich die

OPEC—Staaten und an ihrer Spitze Saudi-Ara-

bien (3,5%) konnten sich einen gewisscn An-

tell an der Macht im IWF erkaufen.

Uber die Macht des IWF

Urspn‘lngliehe Aufgabe des IWF ist es die

Lileken in der Zahlungsbilanz eines Staates

durch Uberbrfickungshilfen zu schlieBen, da-

mit diesc Lander sich trotz ihrer Probleme

nicht aus dem offenen Welthandel zuriickzie-

»Der IWF hat schon mehr Regierun-
gen gestfirzt als die Militéirs<<

hen. Die benotigten Kredite werden in Emp-

pen erteilt, die an sich steigernde Bedingun—
gen geknfipft sind und vom IWF genau kon—

trollert wcrden. Als Rechnungseinheit \fvur-
den kfinstliche SZR (Sonderziehungsrec‘htc)
geschaffen, bestehend aus einem Wéhrungs-
korb von US-Dollars, DM, franz. Franc,

Pfund Sterling und japanischem Yen. (Die
traditionellen Wéihrungsreserven Gold und

Dollar deckten die Bedflrfnisse nicht mehr g0-

nfigend ab.) Genehmigt der IWF einen Krcdit
so gewinnt er auf zweierlei Weise EinfluB-

Einmal muB die entsprechende Regierung dflS

monetaristische Konsolidierungsprogramm
des IWF verwirklichen, zum anderen bewirkt

ein IWF-Kredit neues »Vertrauen« der inter-

national arbeitenden Banken in diesen Stazlt

und zicht einc groBe Zahl der ffir die Lander

so wichtigen Privatkredite nach sich. EinC

Einigung mit dem IWF ist zudem Vorbedin-

gung ffir die langfristigen Entwicklungskrcdi-
te der Weltbank. D.h. ein IWF-Abkommcn
offnet dem jeweiligen Staat die Finanzméirktc.

ein geseheitertes Abkommen zwingt es in einc

KapitaI-Isolation, der nicht selten eine innen—

politische Krise und der Sturz der Regierung
folgen. GeméiB der Wirtschaftspolitik dcr

USA entfaltet sich 2.81 in Gesamt-Lateina-
merika auf der politischen Ebene ein Mecha—

nismus, der diese Staaten tatsachlich zum in-

dirckten »Hinterhof« degradiert.

Theoriebeispiel etwa nach dem Motto:
.

»Nur ein Sozialist, dem keiner mehr glaubl, '51

ein guter Sozialist.«

Eine sozialreformerische Regierung (Z-B‘
Allende in Chile) kommt an die Macht UI]_d
versucht den Ansprfichen der eigenen Basis
gerecht zu werden. D.h. sie subventiomcrt

Nahrungsmittel, Transportmittel, schfllft

Ausbildungsstfitten, erhéht die Realléllf‘c
und verstéirkt die sozialen Auffangmechflms'
men eines Staates. Um diese Ausgaben ZU f1"
nanzieren greift sie zunehmend auf ausliin‘dl'
sche Kredite zurfick und gerat so ins Dem”

bei der Handelsbilanz. Hinzu kommen »éulle-
re Faktoren<< wie z.B. Kapitalflucht; Oder WIC

vor einigcn Jahren steigende Clpreise und

heute die US-Hochzinspolitik, — und einc da—

mit einhergehende »importierte Inflation“-

Die nach und nach fiberbewertete Wfihruflg
verursacht einen Importsog, da die ausliindl‘
schcn Waren billiger werden. Die Handelsb-l'
lanz neigt sich noch Starker zum Defizit. d'C

Devisenreserven werden zunehmend aufg?‘
braucht, die einheimische Industrie kann (“9
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Konkurrenzfiiliigkcit nicht aufrcchterhalten

und das Land vcrliert an Krcditwfirdigkeit.
Die chierung sieht sich gczwungen, Ver-

handlungen mit dem IWF aufzunehmen. Der

IWF fordert ein Bundcl an MaBnahmen, Von

dcnen er seine melirstufige Kreditvergabe ab-

liiingig maeht und die als Ziel einen Ausgleich
der Zahlungsbilanz anstreben.

Die Abwertung dcr Landeswiihrung soll die

Exportchanccn stcigern, den Import verteu-

crn, dcr Slantshaushalt soll gekiirzt werden,

d.h. Z.B. Entlassungcn aus dem Staatsdienst,

Subventionsabbau, Reallohnsenkung. Die

Konzentration auf den Export bewirkt ein

Austrocknen des Binnenmarkts, der Subven-

tionsubbau crzeugt soziale Hiirten, Entlassun-

gen und Lohnki‘irzungen vergroBern die Mar-

ginalisicrung (Verarmung, bzw. Reduzierung
auf cine perspcktivlosc Randgruppenexi—

stcnz) groBerer Bevolkerungsteile und ver-

mindcrn die Nachfrage auf dem Binnenmarkt

weitcr. Konkurse mittlerer Betriebe sind die

Folge.
Die sozialrcformerische Regierung trifft zu-

nchmend auf den innenpolitischen Wider-

stand ihrcr eigenen Basis. Moglicherweise
versuclit sie durch neuc Kompromisse diesen

Widcrstand zu >>diimpfen<<; wenn diese Kom-

promisse jedoch dcr >>Stabilisierung<< im IWF—

Sinnc zuwiderlaufcn, wird der Fonds die zwei-

1e Krcditrate verweigern, die Privatbanken

ctc. werden sich erneut daran orientieren.

Versucht die Regierung dem IWF-Abkom-

men zu entsprechcn, so sctzt sie ein Pro—

gramm, dilS Arbeitslosigkeit, Verelendung
und binnenwirtschaftliche Rezession bedeu—

let in die Tatum. Den zu erwartenden Wider-

stand muB sie >>ordnungspolitisch<< brechen,

d.h. diese Regierung vcrliiBt zunehmend ihre

cigcncn Programme und Zielsetzungen und

entwickelt sich zu einer neoliberalistisch-au-

toritéren Regierung— als Illustration mag man

sich die Entwicklung Portugals von der Nel-

kenrevolution bis heute vor Augen fiihren.
Weigert sich ein sozialreformensche Regle-
rung diesen Weg der Anpassung an die US-

(Wirtschafts-)Politik zu gehen, d-.h. versueht
sie die soziale Polarisierung und die damit

ein-

hergehende Repression zu verhindern um ih—
re Legitimationsbasis zu 'erhzlilten, w1rd ihr

vom IWF die Kreditwfirdlgkelt aberlfannt;
—

kaum ein auslindischer Exporteur ware Jetzt

noch bereit Geschéifte mit dieser Regierung
abzuschlieBen. Eine solche EntWIeklung
bringt dem entsprechenden Land steigende

Wirtschafts— und Rfiekzahlungsprobleme; der

Preis ist deshalb fiir die meisten Regierungen

zu hoch, ein kollektives Verweigern mehrerer

betroffener Linder findet noch nicht statt und

wird vom IWF durch Sonderuereinbarungen
(zuletzt mit Mexiko) hintertneben. An die-

sem Punkt scheitern die sozralrefornierischen
Regierungen in der Regel und die Militars er-

greifen die Gelegenheit zum Putsch, um den
>>Staat zu retten«. Eine rechte Militerregie-
rung war dann in der Vergangenheit reel-it
schnell in der Lage sich mit dern 1W1: zu

emi-

gen (Chile, Argentinien) und die somalen W]-

derstfinde mit Repression zu brechen. Kann

sich eine sozialreformerische. Regicrung .81.“
der Macht halten, also den EinfluB des Mllle
téirs abblocken, so fibersteht-SIe aufgrund ih-

rer repressiven Politik dle darauifolgenden
Wahlen nicht mehr und macht einer recht-

skonservativen »Demokratie« Platz.

Wir konnen den Kreislauf nun — nehmen

wir den Fall der Militérregierung
—

fortseteen:
die Militéirs versuchen ihrerseits fiir 1hre
Klientel zu arbeiten. D.h. sie festigen die 51-

tuation der GroBgrundbesitzer, der Militéirs,

der exportorientierten Bourgeoisie etc. D.h.

Zwang zum Nahrungsmittel- und Bedarfsgii-
terimport und Erhohung des Militérhaus-

halts. Sie verstiirkt das Netz cler polizeilichen
und militirischen UberwachungsmaBnahmen
und stolziert in Prestigeobjekte; — auch diese

Entwicklung zwingt nach einer kurzen Zeit

die neuen Machthaber zu Kreditverhandlun-

gen mit dem IWF, der erneut seine Bedingun-
gen stellt.

Als konkrete Beispiele fiir diese herausge-
griffene Entwicklung seien aus der jiingsten
Vergangenheit genannt: Argentinien (1962
und 1976), Ghana (1972), Brasilien (1964),
Chile (1973), Uruquay (1973), Turkei (1960,
1971 und 1980). Andere Beispiele von ausge-

sprochen problemloser Zusammenarbeit von

IWF und ,Staatsregierungen sind Siidkorea

und Sfidafrika. Beispiele von erzwungener

>>Anpassung<< einer sozialreformerischen Poli—

tik an den >>kapitalistischen Alltag«, sprich
Weltmarkt, sind Portugal, Frankreich, Jamai-

ka, Costa Rica etc. Der politische »Nebenef-

fekt<< ist die Desillusionierung einer Bevélke-

rungschicht fiber die politischen Neuanféinge
in ihrem Land, sind erneute Apathie, Resi-

gnation etc. und ein psychologischer Um-

sehlag in reaktionére Denkmuster. Da der

IWF diesen Kreislauf von Demokratie zum

Militéir und zuriick (jiingstes und gefeiertes
Beispiel ist Uruquay), bei gleichbleibender
Verschuldung und Wirtschaftskrise seit Jah-

ren nicht durchbrechen hilfl, diirfte klar sein.

daB es ihm auch gar nicht darum geht, die Zu-

sté‘mde grundlegend ins Gleichgewicht zu brin-

gen.

F_._o-____.
M.
_
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IWF — keine wirtschaftliche und politische L6-

sung

Der Kreislauf vieler Lander von eincm

IWF-Abkommen zum andcren bei zuneh-

mcnder Verclendung derjeweiligcn Bevélke-

rung, steigender Rezcssion der Binnenwirt-

schaft und wiederkehrenden Defiziten der

Leistungsbilanz sowie wenig veranderter In»

flation verdeutlicht, daB die IWF-Konzepte
noch nicht einmal wirtschaftlich greiien. Die

IWF-Okonomen setzen auf das >>freie Spiel
der Kriiftee in Léindern, in denen zu wenig
Unternehmer, zu wenig Fachkriifte, unterent-

wickelte wirtschaftliche Kreisliiufe, kaum lei-

stungsféihige Banken etc. existieren. D.h. ihre

>>Stabiliserungspolitik« geht ins Leere. Sic

fragt nicht, wic cine Volkswirtschaft einer ge-

stiegenen Nachfrage Rechnung tragen kann,
wie sie bedarfsorientiert umgestellt werden

kann, wie eine Zahlungsbilanz ausgeglichen
werden kann ohne die Anséitze zu sozialen

Netzen zu zerstoren, wie ein Land zu einer

Nahrungsmittel—autarken Entwicklung gelan-
gen kann etc. 1m Gegenteil, jegliche Wirt-

schaftspolitik des IWF lauft auf eine Verla'n-

gerung der vom Kolonialismus erzeugten Ab-

hangigkeiten von Monokulturen, ein oder

zwei Rohstoffen etc. hinaus. Autoritare Re—

gierungen werden provoziert oder als geneh-
me Partner akzeptiert. Diese wiederum hin-

terfragen die Herrschaftspolitik der Industrie-

lander, speziell der USA, am wenigsten, weil

sie geniigend Eigeninteressen damit verbin—

den konnen.

l Schone Aussichten

,,Nach den Statistiicen entwickeln

sich die USA schon im kommenden

Jahr zu einem Nettoschuldner (was
sie zuletzt am Vorabend des Ersten

Weltkrieges maven)“

Walter Seipp, Vorstandsvorsitzen—

der der Commerzbank, fiber die

finanzielle Situation des reichsten

Landes der Erde.
l

Eine Demokratisierung bei den Stimmrech-

ten innerhalb des IWF, wie sie von 3.Welt-
.

Landern angestrebt wird, brachte keine Ver-

besserungen, solange das monetaristische

Okonomiemodell nicht offensiv bekampft
wird. Unter den Forderungen der 3.Welt-

Lander befindet sich auch eine Anderung des

Konzepts vom Anpassungszwang an eine aus-

geglichene Zahlungsbilanz dahingehend, daB

auch die >>UberschuBlander<< diese Anpassung
vollziehen mfissen und ihre Gelder ohne Be-

dingungen in die 3.Welt-Lander zuriickflie-

Ben lassen. Auch diese Forderung brachte der

innercn Entwicklung dieser Lander kaum.

Fortschritte, solange nur die Zahlungsbilanz
der MaBstab bleibt. Wichtiger wiiren Stufen-

plane, nach der die Binnenwirtschaft entwik-

kelt, die sozialen Netze geschaffen und mit

dem Defizit gelebt werden kann, bis sich eine

Basis fiir eine Volkswirtschaft fiberhaupt ent-

wickeln konnte, die zudem nicht zwangsl'aufig

kapitalistisch strukturiert bzw. an der Politik

der Industrielander ausgerichtet sein muB. Ei-

ne Anpassung der >>UberschuBlander<< fiber-

sieht auch, daB selten die einzelnen Staaten,

aber immer die international arbeitenden

Banken die >>Uberschiil$e<< absahnen.

Der Weg ohne Kredite fiihrt — wie das Bei-

spiel Albanien zeigt — in cine weltpolitischc
Isolation und ist kaum nachahmenswert. Der

Weg mit derjetzigen IWF-Politik ffihrt in die

bescliriebenen Sackgassen, wovon im Mo-

ment nur die Banken (durch immer héherc

Zinsen) verdienen, die aber dennoch — bei

Zahlungsunfiiigkeit groBer Schuldner (wic
Mexico Oder Brasilien) — mit cinem internu-

tionalen Bankenkrach und Wirtschaftskriscn

zusammenklappen wiirden. Ein Land allcin

kann diesen Kreislauf nur schwer durehbre»

Chen, dabei soll jetzt nicht der Eindruck enl-

stehen, daB es nur am fiberstaatlichen IWl‘

liegt, wenn Stanton repressive Politik treiben.

Viele bcnutzcn den IWF auch als >>Siinden~

bock<< ihrer Bevélkerung gegeniiber, um un-

populare MaBnahmen durchzufiihren und

diese dennoch nicht verantworten zu miissen.

Es bleiben zudem jedem Staat Handlungs~
spielraume (wenn auch oft geringe) wie buch-

stabengetreu er die Verordnungen des IWl“

erffillt bzw. Von welcher Bevolkerungsgruppc
er die Verschuldung primar bezahlen laBt. Be-

zieht man die Militarausgaben in die Kritik

mit ein, vergréch sich diese Handlungs—
spielraume immens.

Dennoch bleibt der IWF der beste Zuarbei-

ter ffir US-Interessen und ersetzt so manchc

Grenada-Invasion >>am gri'men Tisch«. Zwei

Belege fiir diesen Beitrag zum SchluB:

a) Nicaragua bekam den letzten IWF-Kredit

1979 noch unter Somoza; seit 1956 hatte es

jahrliche Kredite empfangen! Nicaragua liegt
in der Banken-Bewertungsliste der Kredit-

wiirdigkeit von allen lateinamerikanischen
Landern an letzter Stelle (5,5 Punkte von

moglichen 100; vgl. Chile 32,8 von 100, das

hochstverschuldete Brasilien 37,6. . .)
b) Im >>Brasiliengeschaft<< stecken ca. 700

Banken aus aller Welt. Ein Staatsbankrott
hatte deshalb eine Wirkung nach dem Schnee-

ballprinzip. Die Umschuldungsoperationen
(je groBer das Riskio, desto hoher die Zinsen)
brachten von Ende 1981 bis Ende 1983 z.B.

der

Commerzbank 228,6%
Dresdener Bank 104%

Deutschen Bank 35,4%
Zuwachs an Gewinnen. Eine eindeutige Ant-

wort auf die Frage, wohin das gesamte Geld

eigentlich geht, wenn alle Staaten mehr oder

weniger katastrophal verschuldet sind. Das

soll nun nicht den Blick dafiir trfiben, daB die

Industriestaaten natfirlich an »ihren« Banken

beteiligt sind.

Wer die beschriebenen Entwicklungcn an den Fall-

beispielen Brasilicn, Portugal. Sudan, Zaire. Jamai-
ka und Ghana genzluer studieren will. dem/dcr sci
ein Buch dcs Junius-Verlags, Von-Huttcn-StrchlS
2000 Hamburg-50 bestens empfohlen: »[m Teufels:
kreis der Verschuldung — Der Internationale Wéih-

rungsfonds und die Dritte Welt«, hrsg. Von Peter

Korncr, Gero MaB, Thomas Siebold und Rainer
Tetzlaff; Hamburg 1984. Aus diesem Buch cntstam-

men u.a. auch das Schaubild und die Zahlcnangaben
dieses Beitrags. In der Argumentation folgt es bis~

weilen zu sehr der >>inneren Logik<< dcs finanzpolit-
schen Problems und deutet >>Alternativen« Wic

>>Verbesserung der Steuererfassung in der 3.Welt«

an, die fiir uns keinc scin kénncn.

Holografie, das naue Medium fiir Kuhst

und Technik. Wir erleben eine Situation.

die fiir uns vol/ig neu is! and die wir vorher

noch nie er/eben konnten: Wir sehen rein

Obiekt, plastisch /dreidimensional, wir ken—

nen um es herumgehen; aber wir kennen es

nicht bertlhren, as is! nichtmateriell. Auf 22,

teilweise farbigen Seiten warden die Tech-

nik der Ho/ografie
— auch far Nichtfach-

Ieute versténdlich — erkla’rt und ihre An—

wendungsmb’g/ichkeilen aufgezeigt, Wef'

den ihr Nutzen far die bildende Kunst disku-

tiert und ihre a’sthetischen und gese/i
schafilichen Perspektiven erdrtert. M"

zahlreichen Abbi/dungen und einem echtei7

Hologramm auf der Titelseite!

Gefiihle in der nernstenu Musik. Wohef

kommi die Sprach/osigkeit in der Musik

und die Sprachiosigkeit Uber Musik? ZW/'

schen beiden gibt es einen Zusammen'

hang, der sich zurDckverfo/gen Ia‘Bt bis ins

18. Jahrhundert. Die Auffassung, Mus/k Sal

in erster Lin/e eine Frage des »feeiin98«, be-

wegt sich in guthrger/icher Tradition.

"Die Utopia vom wiesenschaftlichen 50'

zialismuSH. Henry Jacoby kritisiert V0’

dem Hintergrund seiner eigenen Erfah/Un'

gen (zu denen vie/e durch den Gang def Ge-

schichte erschutterie scheinbare Gewifi'

heiten gehoren) die Ubernahme >xnaturwi5‘

senschaftlicher Vernunft« im sozia/isii-

schen Denken.

Der UMBRUCH? Die Zeitschrift fiir Kultuf

und Wissenschaft. Alle zwei Monate, inter’

essant und gut aufgemacht. Das akruelle

Heft gibt’s, wenn im Buchhandel nicht 9"

héilt/ich, [Ur 5 DM plus 1,40 Porto (Briefmaf'
ken oder Scheck miischicken) beim BuCh'

vertrieb Hager, Postiach 11 11 62, 5000

Frankfurt 11



Selbstverwaltung heute

— die‘ Katios!
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Es ist in libertfiren Zeitschriften in den lctzten

beiden Jahren fiblich geworden, das Problem

indianischer Selbstverwaltung am Beispiel Ni-

caraguas zu thematisieren. Dasselbc gilt auch

fiir das Problem von Gcwalt gegen Oppositio-
nelle. Wir, von der SF-Rcdaklion, sind nun

kcineswegs der Meinung, daB es falsch wiirc,

sich um die Einschrfinkung der Freiheit, —cgal
unter welcher Herrschaft auch immer —

,
zu

kiimmern. Wir haben allerdings das Gefiihl,

daB die Anarchisten nach der Nicaragua-Kri-
tik, der Kuba-Kritik, dcrAuseinandersetzung
um Arrabal (ob der so wichtig ist, wie er sich

nimmt?), von Vielen als etwas einseitig — und

mit der offiziellen Presse konformgehend —

betrachtet werden und wollen deshalb in aller

Unschuld fiir etwas Informationsausgleich

sorgen. Wir denken auch, daB in Sachen Ku—

ba, Nicaragua etc. noch nicht das letzte Worte

von anarchistischer Seite gesprochen worden

ist, behalten diese Frage jedoch spiteren
Nummern vor. Nur soviel: Kuba ist nicht die

Sowjetunion, dazu is: Kuba nach wie vor zu

wenig européiisch. Nicaragua ist nicht die

UDSSR, sonst wiirde es sicherlich keine Ge-

sprfiche mit der Indianeropposition geben. ..

Doch zuriick zu unserer Ausgangsabsicht, das

Problem indianischer Selbstverwaltung in ei-

nem lateinamerikanischen Herrschaftssystem

westlich-kapitalistischer Prfigung nfiher zu be-

leuchten. Wir suchen uns dabei noch nicht

einmal Chile heraus, auch nicht Brasilien etc.

obwohl sie’s allesamt verdient hfitten. Wir

nehmen uns einen Staat, der von sich reden

macht, weil er mit Guerilla-Gruppen verhan-

delt, der eine Demokratie ansteuert und doch

im militiirischen Ausnahmezustand verharrt,

der vom Kokainexport lebt und dafiir linke

Gruppierungen verantwortlich macht, der zu

den 20 (!) lateinamerikanischen Lindern ge-

hfirt, in denen es aufgrund der Entwicklungen

notgedrungen eine Organisation von Fami-

lienangehérigen von Verhaftet-Verschwun-

denen gibt: Kolumbien



»Donde estan?« — W0 sind sic?

Die Vcrhaftet-Verschwundcnen in Kolum-

bien

[n fast alien latcinamerikanischen Li'mdern

hat sich in den lctzten 15 Jahrcn eine besonde-

re Form des Umgangs mit Oppositioncllen

breitgemacht: ctwa 100000 Menschcn ver-

schwanden spurlos, nachdem sic vorher fest-

genommcn Oder gcwaltsam cntfiihrt worden

sind. Scit Beginn dcr zlchziger Jahre beobach-

tet man dicses Phiinomen zunehmend auch in

Kolumbicn; erstmals wurden 1982 alarmis-

rende Zahlcn von Verschwundcnen bekannl.

Was geschieht ist fast immer das glcichc: Stu-

dentcn, Journalisten, Arbcitcr werden in dcr

Niihc ihrer Wohnung in eincn Wagen gczcrrt

und wcggefahren. Verantwortlich fiir dicsc

>chtnahmen< zeichncn Abtcilungen dcr Poli-

zci und dcs Militiirs (F-2, B-2, usw.), Brigaden
der Militiirinslitute oder spezielle Komman-

dos >>gegen Erpressung und Entffihrung<<. An-

fragen der Angchérigen nach dem Verbicib

dcr Verhafteten an die Staatsanwaltschaft

blciben meist ohne Antwort.

Auf dem Land werden zunehmend weitc

Gcbicte militarisiert, angeblich dem Terroris-

mus von Rechts und Links vorzubeugen. Ne-

ben der Folterung, Entfiihrung und Ermor-

dung von Campesinos (Kleinbauern, Tage—

16hner) wurden in der letzten Zeit auch eine

Reihe von Dorfern bombardiert. Die Uberle—

benden fliehen in panischem Schrecken in die

Stadtc.

Mit dem Amtsantritt von Belisario Betan-

our 1982 wurde formal der Ausnahmezustand

aufgehobcn und einige Monate spiiter cine a11-

gemeinc Amnestie fiir politische Gefangene
erlassen. Diese Schritte ffihrten jedOCh nicht

zu einem Nachlassen dcs Terrors im Land. Es

mehrtcn sich die Berichte von >Exekutionen<,
d.h. Ermordungen der kurz zuvor Freigclas-

'

sencn durch rechte Todesschwadronen, Offi-

ziell konnte zwar cine Abnahme der Verhaf—

tungcn und Hausdurchsuchungen von 1982

gegcnfibcr 1983 bcobachtet wcrden. Das un-

(lurchsichtige Nebcn- und Miteinander Von

stautliehen Sicherhcitsorganen und paramili-
tiirischcn Gruppierungcn hat jcdoch dazu ge-

fiihrt, daB sich die Zahl der aus politischen
Motivcn Ermordeten, dcr Verschwundcncn,
Gcfoltertcn und Verletzten von 1982 auf 1983

fast vcrdoppelt hat und weitcrhin im Stcigcn
ist.

Die >>Entffihrungsanwcisungcn<< fiihren

perfekt ausgcstattetc Sondercinheiten aus

Krimincllcn, vcrzlrmtcn Baucrn und Arbcits-

loscn aus. Diescn Organisationcn ist iiuBcrst

schwer bcizukommcn, da sic von einfluBrei-

Chen Stcllcn gedcckt werden und sogar hohe

Militéirs und Regierungsbcamte in ihren Rei-

hen zu findcn sind.

Dcutlich wurde dicsc Verflcchtung bei dcr

Anklageerhcbung des Ge’neralstaatsanwaltes

gcgen die in die Aktivitéiten des MAS (Ver-
cinigung von 16 Todesschwadronen) verwik-

kelten Personen, unter denen sich mehrcre

hohc Militars befanden. Die hohen Befehls-
haber protestierten augenblicklich gegen dic-

se Anklagc und naeh einer Phase der Verunsi-

cherung in der Regierung beruhigte sich die

Situation Wieder und die Untersuchung der

angezeigten Verbrechen wurde nicht weiter

verfolgt.
Die Regierungs-Verhandlungen mit der

Guerilla waren den Militars ein Dom im Au-

gc. Nach der Entdeckung von Kokainlagern

.

Karibisches Meer'

Barranquilla-

PANAMA

Pazifischer Ozean

T‘km/

bekundete nun der Verteidigungsminislcr
fiberraschend, Beweise dafiir gefundcn 211 ha—

ben, daB diesc Lager von der FARC (gréiitc

Guerilla—Organisation in Kolumbien) be—

wacht wurden. Durch diesen Schachzug WUT'

dc nun zweierlei bewirkt: Erstens wurde Be—

tancur in der Offentlichkeit in ein schlechtcs

Lieht gestellt, da er Verhandlungen mit >>Vcr-

bfindeten der Mafia<< ffihrte.
.

Zweitens wurde das Ansehen der Guerilla be!

der Bevolkerung in bedeutendem MaBe ver—

letzt und die politische Bewegung kriminali—

siert.

Der Verteidigungsminister und die Militiirs

prégten den Begriff von der >>Narcoguerilla<<.
Auf diese Art und Weise ist es nun einfach.

jegliche unbequeme Opposition durch die
Verbindung zur Mafia zu kriminalisieren, 170‘

Hausdurchsuchungen selbst mitgebrachtcs
Kokain zu >>entdecken<< und der Bewegung “1'

re politischen Ziele abzusprechen. DHZU

kommt, daB die Militargerichtsbarkeit mit dcr

Aburteilung der Vergehen des Drogenhzm-
dels beauftragt worden ist.

_

Ein fiberaus geschickter Weg, sich der politi‘
schen Opposition zu entledigen.

Indianische Selbstverwaltungskonzepte heme

Wie trotz dieser politischen Bedingungcn
dennoch in Kolumbien der Kampf um indizmi-
sche Selbstvcrwaltung ausgesehen hat und

weiterhin aussieht, soil nun das Beispiel dcr

Katios veranschaulichen, das von der Tfilwin-

ger Kolumbiengruppe zusammengestellt wur-

de und dessen Veroffentlichung uns vielleichrt
sogar neue Aspekte zeitgenossischcr Kollekn‘
vc entdecken und unterstiitzen 1501. Man SOH‘

tc :ioch wissen. duB in Koiumbien die Indii“

nerbevolkerung Co radikal dezimicrt wurdc.

daB sie heutc :iur noch 2 % der Bcvélkerung

stellen.

Erwachendes Selbstbewufitsein

Es war im Jahr 1958 nach zehnjahrigem BUY"

gCrkrieg. 300000 Menschen waren in diesCm

Kricg, >><<Violcncia<< genannt. getotet wordcn

und unzahlige Campesinos und IndizlltCT
Warcn von ihrem Land in die Stadte vertrIC'

ben worden. Im Miirz des Jahres 1958 schiCk'

ten die Katios eine Botschaft an die neue Nfl'



frag—"W,

tionalrcgierung, in der sic die Probleme der

Gemcinschaft darlcgten und die Riickgabe
dcs durch dic GroBgrundbesitzer besetzten

Rescrvatlandes sowie die Ausweitung des Re—

scrvates fordcrten. Anstatt des Landcs erhiel-

ten sic billige Vertréstungen: alte Kleidung,
Mchl, Spiclsachcn und sonstige wertlose Dm-

gc. Einc kleine Kampagne gegen Tuberkulose

wurdc durchgeffihrt, die aber nichts bewirkte,

weil dcr Hunger andauerte und sie kein Land

crhielten.

Alianza para el Progreso
Weitere Brosamen gab es in den sechziger
Jahrcn im Rahmen der »Allianz fiir den Fort-

schritw. Nach der kubanischen Revolution

solltcn in den lateinamerikanischen Landern

mit amerikanischer Kredithilfe Agrarrefor-
men durchgcfiihrt werden, um den standigen
Unruhen auf dem Land zu begegnen. 196]

wurdc in Kolumbien ein Agrarreformgesetl
vcrabschiedet. Staatliches Land und unge-

nutztcs Privatland sollte an Kleinbauern und

landlose Campcsinos verteilt werden. Zur

Durchfiihrung dieses Programmes wurde die

Agrarreformbchérde INCORA gegriindet,
dercn Aufgabc cs war, ungenutztes Land-ge-

gen Entschéidigung — zu enteignen und zu ver-

tcilcn, was abcr bald am Widerstand der

GroBgrundbcsitzcr scheiierte.

Umsiedlung
lm Juli 1968 crhiellcn die Katios endlich Ant-

wort auf ihre Fragcn, dic sic zchn Jahre zuvor

gcstcllt hatten: Dic Landreform war geschei-
Icrt. Nun machte die Regierung dcn Vor-

schlag, die ganze Gcmcinde in ein gréBeres,
zihcr unwirlliches Gcbiet umzusiedeln. Die

Katios lehnten es ab und bestanden weiterhin

:iuf ihren rechtmiiBigcn Forderungen. llm

Nobvcmbcr dcssclben Jahres kam ein Gruppe

von Experten der INCORA, die eine sehr

ausfiihrliche Studie fiber die Geschichte und

die soziale und wirtschaftliche Situation der

Gemeinschaft anfertigten. Die Expertengrup-

pe bestfitigte die Rechtmé‘lBigkeit der Forde-

rungen der Katios und empfahl der Begiemng
als einzig mégliches Mittel, um das Uberleben

der Comunidad zu sichern, die schnellstmégli-

che Wiederherstellung des Reservats in seiner

friiheren GréBe. Durch die Studie der INCO-

RA bekamen die Eingaben der Indios eine so-

lide Grundlage, die die Regierung nicht so

leicht vom Tisch wischen konnte. Eine Ab-

ordnung der Katios begab sich nacli Bogota

und erhielt dort zur Antwort, daB die Proble—

me sehr bald gelést werden wiirden. Letzten
Endes haben wir das geglaubt und sind zufrze—

den dariiber zuriickgekehrt. Aber es geschah
nichts und die Jahre vergingen, und w1r waren

ohne wirksam'e Struktur . . .

Reor anisation
~

. - .

Die lfatios erkannten die Notwendigken, Slch

in der Weise ihrer Vorfahren zu organisieren,
ihre eigene Kultur wiederzubeleben und in el-

ner Gemeinschaft zu leben, die eme Wirksame

Struktur gegen die Macht der GroBgrundbe-

sitzer sein konnte. Ab 1970 entstanden K_on-
takte zu Campesinos aus anderen Comunlda-
des, die um ihr Land kiimpften und em Aus-

tausch, der den Katios wichtlge Anregungen
fiir ihren Kampf und die Reorganisation gab.

Nach zahlreichen Versammlungen
wurde

1976 ein Cabildo (Gememdevoretand) ge-
wahlt. In gemeinsamer Arbelt mit. den Mn:
gliedern der Comunidad sollte er die Organi-

sation der Gemeinschaft verbessern und den

Kampf um das besetzte Land an_fuhren. _

Seit 1976 wfihlen die Katios Jedes Jahr 1m

Januar einen neuen Cabildo aus 1hrei’ Mme. 4

Jahre lang hatten die Katios unziihligeStiei-

tigkeiten mit dem Bilrgermeister von Andes,
mit der Polizei und den Polizeiinspektoren,
bis der Cabildo als einzige Autoritéit im Indio-

gebiet anerkannt wurde, die Regierung ihre

Inspektoren zuriickzog und die Selbstverwal-

tung der Katios akzeptierte.

'

Aktivitfiten

In den Jahren 1977 und 1978 verstfirkten die

Katios ihre Bemfihungen und traien immer

wiedei' an die INCORA heran. Mehrere Male

fuhren Vertreter der Gemeinschaft nach Bo-

gota und nach Medellin zum Regionalbiiro
der INCORA. Es wurden Telegramme und

Bittschriften abgesandt und iiber Presse und

Radio versucht, das Problem 6ffentlicxh zu

machen, um der Forderung nach Rfickgabe
des Landes Nachdruck zu verleihen. Die Ant—

wort, die die Katios von den verschiedensten

Vertretem der Regierung und der INCORA

gegeben' wurde, war immer wieder diesselbe:

»Wir sind zuversichtlich, daB die Probleme

sehr bald geldst werden.«

Heraus kam dabei nichts au/j’er Worte fiber

Worte and Versprechungen fiber Versprechun-
gen. Mit ihren Erkliirungen haben sie uns Klei-

dung, einige Drogen und Bdlle gebmcht, ein 1

Basketballfeld gebaut und unsjedesmal vertré-

stet. Mit anderen Warren, sie haben uns wie

Kinder behandelt, denen man Bonbons gibt,
damit sie still bleiben.

Die Aktivitaten der Katios und einiger Schwe-

stergemeinden und der Druck, der von ihnen

ausging, veranlaBte schlieBlich die INCORA

im Februar 1978 einen BeschluB zu fassen,
daB 32 Landereien, die sich GroBgrundbcsit-
zer angeeignet hatten, ihren rechtmaBigen
Besitzern zurfickgegeben werden sollten.

Diese Verordnung betraf auch das Land der

Katios. So wurde in der Verordnung 0056 fest—

gestellt, daB das b‘ewuBte Land von Libardo
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Escobar illegal in Besitz genommen Worden

war. Doch die Zeit verging ohne daB dcr Be-

schluB dcr INCORA vollstrcckt und das Land

an scinc rechtmiiBigen Besitzcr — die Indios —

zurfickgcgebcn wurdc.

Die Escobares

Ein Grund dafiir, c1213 trotz des BeschluBcs

dcr staatlichcn Bchérdc INCORA und der

klarcn Rechtslagc, auf die sich die Katios be-

rufen konnten, ihnen immer noch kcinc Ge-
rcchligkcit widerfuhr, war offensichtlich die

Macht und der EinfluB dcs GroBgrundbesil-
zcrs Libardo Escobar.

Die Escobares hatten alle Tru'mpfe gegen uns

in der Hand: Der Landwirtschaftsminister zu

jener Zeit war German Bula Hoyos, verheira-

tet mit einer Cousine der Escobars. Der Vize-

pra'sident der INCORA, Dr. Garner, war ver-

heiratel mit einer Nichte der Escobars, der Bur—

germeister von Andes zu jener Zeit Fernando

Escobar, Bruder von Libara’o Escobar, der

Vorsitzende des Gemeinderats von Andes war

Mario Uribe Escobar, Neffe des Terrateniente

Escobar, der Vizepriz'sident des Gemeinderates

und Chefder Konservativen Partei von Andes,
Jhon Lemus Velasquez, ist verheiratet mit ei-

ner Nichte von Escobar. Der Stellvertreter

beim Senat der Republik ist Ricardo Escobar

Gonzales, ein Cousin Escobars. Und nicht ge-

nug mit diesen Verwandtschaftsbeziehungen,
diese Familie verfiigt iiber uneingeschriinkten
Riickhalt bei den Groflgrundbesitzern und ein-

flufireichen Personlichkeiten der Region. In

diesem Sumpfsind unsere gerechten Forderun-

gen untergegangen. Aber unser Kampf ging
weiter. Trotz der machtigen Verbindungen der

Escobares.

Die ersten Landbesetzungen
Nach zwci-jiihrigem Hin und Her nahm die

INCORA ihren EntschluB wegen dem Druck

der GroBgrundbesitzer wieder zurfick. Die

Katios setzten nun keine Hoffnung mehr in

die INCORA. Diese Enttfiuschung licfi sie

nicht resignicren. Ffir sic begann in der Mittc

des Jahres 1980 ein ncuer Abschnitt im Kampf
um ihr Land.

Die Gemeindeversammlung llatte einmil'tig
beschlossen, im Juli desselben Jahres mit der

direkten Ruckgewinnung des Landes zu begin-
nen. Wir waren auflerdem fibereingekommen,

dafl wirsehr gut vorbereitet sein mussen, wegen

der ma‘chtigen Verbindungen der Escobares.

Wir hatten diese Entscheidung nicht getroffen,
um Konflikte zuzuspitzen, sondern als Ant-

wort auf das Verlzalten von Regierung and

Groflgrundbesitzern zu unseren Forderungen.
Wir wuflten, daj} uns dieser neue Abschnitt des

Kampfes viele Probleme bringen wiirde and

dafl man alle Mittel der Unterdrdckung anwen»

den wiirde, um die Rilckgewinnung zum Schei~

tern zu bringen. Aber es blieb ans kein anderer

Weg, als damit zu beginnen das Land zu be-

bauen, das sich die Terratenientes (Grofi-

grundbesitzer) unrechtmaflig angeeignet hat-

ten. Die Regierung trug die Schuld an dem, was

von jetzt an passierte. Von 1958 bis 1980 hatte

sie genug Zeit, um das Problem zu losen, £1.11.

22 Jahre Liigen und Versprechungen, 22 Jah-

re, in denen wir gehofft hatten und in denen

nichts passierte. Wir waren sehr geduldig gewe-

sen. Wirforderten ja nicht Land, das uns nicht

gehdrte, sondem nur, dafl das Gesetz iiber die

Reservate eingehalten wu'rde, das die Regie—
rung I890 erliej3, ebenso wie der Erlafl I977,
der uns als legitime Eigentiimer der Hazienda

von Libardo Escobar und angrenzender

Grundstiicke ausweist. Unser Kampfhatte sich

innerhalb der juristischen und staatlichen

Schranken bewegt. Warum haben wir nichts

erreicht? Warum hat keine Autoritiz't and auch

keine Regierungsinstitution unsere Gro/J‘vo’iter

verteidigt, die das Land im Einklang mit dem

Gesetz besajj’en, als man uns das Land raubte

und es zum Verkaufan Dritte gab. Diese unse-

re Fragen haben nur eine Antwort: Das Gesetz

istfiir die armen Leute und nichtfdr die Ma'ch-

tigen, die »Senores«s Sie kdnnen es verletzen

and mit Fdflen treten wie es ihnen gefdllt.
Heute ist der Tag gekommen . . .

Alle Leute der Gemeinschaft vereinten sich am

9. Juli in dem Ruf: »Heute ist der Tag gekom-
men«. Frauen, Kinder und Mdnner hatten es

sehnlichst erwartet, auf dem Land ihrer Ur-

groflmutter, Micaela Tocama, zu arbeiten. Es

war um 8 Uhr abends des 9. Juli. Die Nuvhr

war sehr dunkel, als wir einer nach dem unde-

ren das Land berm/en. Ab etwa 9 Uhr abends

waren wir 320 Campesinos, Manner, Frauen

und Kinder, die die ganze Nacht hindurch hart

arbeiteten. Um 5 Uhr morgens des 10. Juli sind

wir durch eine Gruppe von 40 Campesinos ub-

gelo'st warden, die den ganzen Tag hindurch

arbeiten sollte. Ungefiihr um 10 Uhr kam die

Polizei und sagte uns: »Hdren Sie aufzu arlwi-

ten.’ Diese Erde gehort ilmen nicht. Auflerdem
wird die INCORA sehr bald das Problem [13»

sen. Spiiter ging der Kommandant zur Hazien-

da von Libardo Escobar and trafsich dart mit

dem Biirgermeister von Andes, Fernando Es-

cobar. Sie schickten 80 Polizisten, bewaffne/
bis an die Ziihne, zu unserem Weiler. Wir

dachten, daf} sie in den Krieg zégen. Dieser

Krieg war gegen uns arbeitende lndianer Von

Escobar ausgerufen. Die Polizei kam um

17. 30 Uhr zum besetzten Land and begann so”

fort mit der Zerstorungsaktion. Sie warfen die

Hatten um, schiitteten das Essen weg, das Wil'

gekocht hatten, beschlagnahmten die Arbeits—

gerate, beschimpften uns und schlugen uns mil

Gewehrkolben. 40 Campesinos wurden ver—

haftet. Unsere Schule haben sie zu einem Ge—

fdngnis gemacht, nicht, um die guten und ehr-

baren Biirger zu schu‘tzen, sondern um die In-

teressen der Terratenientes offen zu unlerstiit—

zen. Spiz‘ter warden verschiedenene Verhaftetc
freigelassen; einige mufs‘ten liz‘nger bleiben.

Trotz Repressalien wurde die Kultiviemngs-

aktion fortgesetzt
Am 17. Juli begannen wir emeut in gro/Jer
Zahl auf dem betreffenden Land zu arbeiten.

Die Antwort der Polizei unler Oberst Cruz and

dem Burgermeister von Jardin, Jose Saens

Ospina, lie/3 nicht lange aufsich warten. 87 P0-

lizisten kamen und zerstérten die Hutten, die

wir gebaut lumen. 38 Campesinos wurden ver—

haftet und wiederum in das Gefiingnis der Ge—

meinde Jardin gebracht. Der Biirgermeister



and die Polizei lmtten sehr gate Beziehangen

zu Lilmrdo Eseobar gekniipft. Sie sperrten die

Verltafteten in zwei kleine Zellen, da/J‘ einige

fast erstickt wiiren, vollig grundlos lie/3 man

niclzt za, (la/3 ilmen Essen gebraelzt warde.

NOCll schiinnner war, dafl sie za Fafl nach Jar—

din z‘iberfi‘ilirt warden, wa'lirend die Polizei ritt,

Sclzliige austeilte, and Peitschenhiebe mit einer

Stachelpeitsclze. Aaf der Strafle haben sie ans

mit dem Kopfgegen die Steine geschlagen, die

Sella/1e abgenommen, and ans mit Peitschen-

ltieben gezwmtgen, barfafl za laafen. Sie nah-

men ans (lie Hemden ab and schlagen ans aaf

die nackte Haul. Sie beleidigten ans mit rassi—

stisehcn Gemeinheiten, die wir nicht erwa'hnen

wollen. Die grausamen Demiitigangen sind

ZWeifelsolme ein genaaes Abbi/d dessen, was

wiilzrend der Conquista (spanische Erobe-

rung) passierte.
Nachdcm dcr Bfirgcrmeistcr in Jardin jedes

Gcsprfich mit einer Abordnung dcr Katios

vcrweigcrt hattc, brachcn am 18. Juli 1980 die

Kinder und Minter der Gcfangencn auf, urn
die Frcilassung ihrcr Viitcr zu fordcrn. D18

Entschlosscnhcit der Minter und Kinder ver:
anlaBtc den Bfirgermcistcr und die Pollzel

xchlicBlich nachzugcbcn und die Gefangcncn

l'rcizulassen.

Weitere Landbesetzungen

Von August 1980 his Februar 1981 veriinderte

sieh nnsere Vorgehensweise etwas. Wir gingen

nicht melzr den ganzen Tag arbeiten, sondern
Kimmdisch, um ans der Verfolgang durelt die

Polizei zu entzielten, and am das Land all-

miihliclt zu bebaaen. Auf diese Weise pflanz—
ten wir auf ea. 20 ha Land Mais, Yaea and

Koehbananen. Als die Saar za waehsen be-

gann, r173 die Polizei sie aas oder trieb das Vie/1

daraaf am sie za zerstoren. Anschlieflend ka-

men sie in ansere Gemeinde and warnten ans

davor, nochmals etwas anzapflanzen. Wir

waren dadarch nae/z entsclzlossener and

pflanzten je nach den Bedingangen tagsa'ber

oder nachts weiter, mit einem Wort: Wir kamen

and gingen, and warteten nieht daraaf, dafl die

Polizei komme and ans bei derArbeit antreffe.

Dieses Vorgehen brachte bei den Terratenien-

tes and der Polizei ’das Fafl zam Uberlaafen.

Sie fielen wahllos aber alle Mitglieder anserer

Gemeinde her: viele Campesinos warden ver-

haftet and mifJ‘handelt, mit dem Ziel Verra'ter

za finden, die ans aasspionieren and am ans

einzaschiichtern. Sie folterten aach anseren

Gobernador Isaias Tamanis, ebenso Arnalfo

Yagari, Felipe Gonzalez, Apolinar Yagari and

andere. Am 30. Oktober hat dann die Polizei

endgiiltig ilzren Posten in anserer Gemeinde er-

richtet. Niemand konnte ohne polizeiliche Er-

laabnis in ansere Gemeinde kommen. Sie hat-

ten ansere Comanidad in ein Konzentrations-

lager verwandelt. .

Wéihrend dieser offentlichen und offiziellen

Repression wurde eine Kampagne zur Ver-

leumdung des Kampfes der Katios in Gang ge-

setzt, Kleinbauern und Arbeiter cler Gegend

aufgehetzt und bezahlte Schléiger, die sich als

Todesschwadron >>Esopetores de J ardin<<

(Bfichsenmacher von Jardin) bezeichneten,

gegen die Comunidad eingesetzt. Mfindlich

wie schriftlich wurde mit Mord gedroht, eini-

ge Mordanschléige wurden ausgeffihrt. Im

Miirz 1981 wurde Mario Gonzales — ein Mit-

glied der Comunidad — in einer Kneipe in An-

des von den Sohnen des Gutsverwalters Esco-

bars erschossen.

Der Mord an Anibal Tascon

Am 10. April wurde der Rechtsanwalt Anibal

Tascon umgebracht. Der Mord an Anibal war

der Hohepankt der Unterdriickang. Man hatte

den einzigen Anwalt indianischer Abstam-

mung, den es je in Antioqaeia gegeben hatte,

ermordet. Nicht nar ans erschien dieser Mord

scha'ndlich, sondern aaeh der Mehrheit der Be-

vo‘lkerang von Andes, Jardin and des ganzen

Sadwestens von Antioqaeia, die Anibal als

Verteidiger der indianischen lnteressen kann-

ten. Die Emporang war landesweit. Wir hiellen

Totenwaehe far anseren Genossen in Andes.

Wir konnen der Traaer and dem Schmerz, den

ans der Anblick anseres ermordeten Braders

bereitete, keinen Aasdrack verleihen.

Die Beerdigung Anibal Tascons wurde zu ei-

nem Ausdruck der Betroffenheit und Solidar-

itiit vieler Menschen und Gruppen in Kolum-

bien. Etwa 8000 Menschen nahmen an der Be-

erdigung teil und Vertreter vieler bekannter

Organisationen sprachen. Trotzdem geschah

nichts zur Aufkléirung des Verbrechcns.

Am 13. April haben wir das Land in gro/3er

Zahl betreten, Hatten gebaat, mit grb'flter An-

strengang Tag and Naeht gearbeitet, Abord—

nangen naeh Medellin gesandt, am Solidarittit

bei Kirchen, Verba'nden and Biirgern za fin—

den, and die Arbeit za anterstiitzen. Je mehr

wir am das Land ka'mpften, amso mehr be-

standen wir aaf der Untersachang des Verbre-

chens. Es kam ein Richter, Laareano Contre-

ras, der sein lnteresse Gerechtigkeit za schaf-

fen, gezeigt hat. Er horte sich einige Erkla'ran-

gen der Konfliktparteien an, and hielt es dann

fa‘r richtig, gegen Libardo Escobar das Verfah—

ren za eroffnen and ordnete seine Festnahme

an. Er warde inhaftiert, wegen Anstiftang zam

Mord an anserem Genossen. Aber es lief wie

immer: Der Richter warde entlassen, der Ober-

ste Geriehtshof in Medellin sprach Libardo
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frei, and niemand braachte fiir den Mord an

Anibal za bafien, weil niemand den Fall anter—

sachte.

Noch mehr Leiden . . . und Solidaritéit

Wir haben den ganzen Mai rahig gearbeitet,
and 40 ha kaltiviert — als plotzlich ein Oberst

namens Cordoba mit der Polizei von Andes

kam. Es war in den ersten Janitagen, als wir

ans , Frauen and Manner, Kinder and Alte,

friedlich zar Arbeit versammelt hatten, als ans

Cordoba mit seiner arroganten Stimme sagte:

»Mifiratene lndios, ihr habt kein Recht das za

lan!« Wir haben die Beleidigangen nieht he—

achtet, weil wir verstanden hatten, an wen sie

sieh richteten. Diese jahzornige Marionette be-

falzl angesichts anserer Rahe, die Hiitten za

zerstc‘iren, and die Leate za verpra'geln. Die

Frauen warden mit Fafltritten aas den Hiltten

gejagt, die Topfe mit Schassen darchloehert

and die Pflanzen abgehackt. Die Sehande war

so grofl, dafl sich ansere Frauen aaf die Erde

warfen and sagten: »Ihr konnt ans tc'iten, wir

werden nicht weichen, nar aaf den Friedhof.«

Die Polizei ziz‘hlte 50 Mann, aber sie konnten

ans nicht vertreiben, aaeh wenn sie alles zer-

sto'rten. Am 16. Juli waren 60 Genossen mit der

Spitzhacke bei der Arbeit aaf dem Feld, als

Cordoba and seine Polizei kamen, I8 Genos-

sen mit dem Gewehrkolben schlagen and Me—

raldo Yagari mit Sehiissen verletzten. Sie nah—

men die Genossen, fesselten sie, and peitschten
and schlagen sie ohne Erbarmen. Sie haben sie

za Escobars Hazienda gebracht, and gefoltert,
bis sie vor Schmerzen and Wat weinten. Der

Gatsverwalter Escobars stellte sic/1 an die Spit-

ze am das graasame Sehaaspiel, das der Oberst

veranstaltete, za genie/3m. Unsere Genossin

Estefania Gonzalez and die Companera Idalia

Yagari warden gepriigelt, bis sie darch die

Schla'ge zasammenbrachen. Hernan Yagari

haben sie mehrere Rippen gebrochen and so

geschlagen, Lia/3 er Blat erbroehen hat. Die Co-

manidad hat sich versammelt and [st nae/1 Jar-

din marschiert, wo sie die Freilassang der Ge-

nossen forderte and dem Bargermeister sagte,

dafl er verantwortlich wiire, wenn einer darch

die von der Polizei angeordneten Foltern ster-

ben wiirde. Am Nachmittag haben wirmehrere
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Journalism” licrgebetcn, und ihnen mitgetcilt,
was in de'r Hazienda Escobars geschehen war.

Wir [when US (lurch Presse and Radio dffeni—
licli gemachl. Die Comunidad ist am Sonntag,
(lam Markttag, lzimmrcr nacli Andes gegnngmi
and Ira! dart cine Protest/mirdgebung (lurclzgc-
fi'llzrt. Die Bcvélkerung von Andes hat in ilirer

il'Ic/zrliei! unscre Prob/cma/ik verstandcn. Vie-

[t‘ Mcnsclicn Izaben sich (In unscrer Kundge-
hung betel/igr.

Aul‘ clicsc Vorgiinge kam cndlich einc chk-

lion dcr Regicrung. Es wurde zu cinem Trcl-

l‘cn cingcladcn, das Endc Juli l98l stattfand

und 2m dcm einc Rcihc hohcr Bcamter und

(lcr Gcmeindcvorstzmd dcr Kzrtios teilnnh—

mcn. Die Regierung, vertrclm (lurch ilire Insti-

tutioncn, zeigte xiv/1 bei (lime/n Trcffcn aufgc—
.rclzrirc‘kr. wcil (lie gesmmo Biirgerscliaft. (lie

Art, wic .rie (lie Gro/Jgrumlbesitzcr unrcrstiilz-

(c. zuriickwics.

Bei (liesem Try/fen ha! unscre A bordn1mg in

(ll/Cf Ausfi'ihrlichkeit die Ereignissc in unserer

Gcmeinde gescliilderl. Wir beharrten (larauf,

(Ia/5’ cs (lie Regicrzmg (lurch ihr unentschlosse-

Hes Verna/ten war, die misere Comunidad in

(licscn Konflikt gcbrachr ha], and, (la/3 er, wie

es schcint, so kein Endefindet. Wir machten ei-

nen konkrcten Vorschlag, derfolgende Punkle

entlzielt:

1) soforriger Riickzug von Armee and Polizei

aus dem Reservat;

2) Ubergabe der durch Escobar besetzten

Landgfiter Villa Ines and Sorrento an ans

3) Verfolgung and Bestrafung der an Anibal

and Mario begangenen Verbrechen.

4) Freilassung allcr seit16 Tagen im National-

geftingnis von Andes inhaftierten Frauen

and Miinner unserer Comunidad.

Nach langer Diskussion stimmtc die Regic-
rung diescn Vorschlé‘rgen zu und verpflichtcte
sich schriftlich binncn 6 Monaten die Landgii-
ter aufzukaufen und den Katios zu fibergeben.
Bis dahin solltc die Comunidad die Arbeit aul

dcm bereits kultivicrten Land fortsetzen kén-

ncn ohne jedoch neucs hinzuzugewinncn.
Nach der Untcrzeichnung des Abkommcns

wurden die gefangenen Katios freigclasscn
und das Militiirzog ab. Der einzige Punkt, der

nicht eingehaltcn wurde, war die Untcrsu-

Chung des Mordes an Anibal Tascon.

Schliefllich kam der Tag, an dem wir das

Land betreten konnten. Am 9. Marz 1982 voll—

zog der Gouverneur der Provinz Antioqueia
die Ubergabe des Lander and fibergab um die

berichtigten Besitzurkunden unseres Reser-

vats. Uns erschien es wie ein Traum, dafj wir

nach 22 Jahren Warten and Hoffen, in denen

wir soviel Leid and Demiitigung erfahren hat-

ten, auf einen Teil unseres Landes zuriickkeh-

ren konnten.

Der Aufbau des Landes

Die Rfickgewinnung des geraubten Landes

war noch nicht die Lésung der akuten Proble—

me der Katios und das Ende ihrer Leiden.

Nach wie vor litten die Angehdrigen der Ge-

meinschaft an Hunger und Krankheiten, da

das wiedergcwonnene Land erst kultiviert

werden muBte und deshalb zunachst noch kel-

ne Ertrage brachte. Der Anbau auf dem ver-

wahrlosten Land konnte nur unter groBen
Schwierigkeiten beginnen: Es fehlten Saatgut
und Werkzeuge und auBerdem war das ver-

fiigbare Land gréBtenteils Weideland, das die

erschbpften Genossen erst fi'rr den Anbau

nutzbar machen muBten. Zu all dem war kein

Geld vorhanden. Die Regierung weigerte
sich, einen Kredit zu geben und die GroB-

-' %»-mz,“

grundbesitzer der Umgebung hattcn srch ab-

gesprochcn, die Katio-Gemeindemitglicder
nicht mehr zu beschiiftigen, sodaB auch diese

Méglichkeit, ein bchhen Geld hinzuzuverdic-

nen, verschlossen war. »Die Absprache der

Reichcn ist, die Gemeinschaft klein Zu krie-

gen und allen zu demonstrieren, daB sich der

Kampf urn Land nicht lohnt<<, schricb uns die

Gemeinde im August 1982.

Mit dem wenigcn, was sic hatten, und der

geringen finanziellen Unterstfitzung, die sic

von Solidaritiltsgruppen crhieltcn, fingen die

Katios an, auf dem neuen Land zu arbeiten.

Um die notwcndigen Arbeiten besser zu be-

waltigen, griindeten sie eine Kooperative, dcr

126 dcr insgesamt 156 Familien angehéren.

lnnerhalb der Kooperative gibt es verschiede-

ne Kommissionen, namlich fur Viehzucht,
Zuckerrohr. Kaffec und Grundnahrungsmit-
tel.

Die Situation in den einzelnen Bereichen

sieht folgendermaBen aus: Viehzucht:

Auf den Weiden der Comunidad wurde bis-

her das Vieh anderer Leute geweidet, was

aber ein schlechtes Geschaft fur die Katios

war, da es wenig einbrachte und sehr arbeits-

intensiv war. Daher will die Gemeinschaft

nun versuchen, eine Finanzierungsquellc zu

finden, um eigenes Vieh anzuschaffen.

Kaffee:

Die ausgedehnten Kaffeepflanzungen der

Gemeinschaft waren fiber die Jahrc vernach-

liissigt worden; es gab keine Mittel um Di'mger
zu kaufen, ohnc den diese Kaffecsorte keinen

Ertrag bringt. Nun sollen 30 ha mit relativjun-

gen Pflanzen >restauriert< werden. Und zwar

durch freiwillige und halb bezahlte Arbeit,
d.h. die >Kaffeearbeiter< arbeiten drei Tage in

der Woche mit Bezahlung und drei Tage 0h»

nc. Nach zwei Jahren, so erhofft sich die 66’

meinschaft, wir der Kaffeanbau soviel Ertrag

bringen, daB cr nicht nur Unkosten macht.

sondern auch einen UberschuB bringt, der fiir

die Gcmcinschaft verwendet wird. Vorlaufig
wird diese Arbeit aber nur Kosten-verursa-

Chen, die aber ab 1.1.1984 von der schweizer

Organisation SWISSAID getragen werden.

Zuckerrohr:

Ist ein wichtigcs Grundnahrungsmittel und

wird gemeinschaftlich angebaut. Das EndprOv
dukt, die Pannela wird unter denjenigen ver-

tcilt, die bei dcr Produktion mitgewirkt haben
— zum Verkauf Oder zur Unterstiitzung ande—

rer, die nicht mitarbeiten kénnen (Alte), ist es

zu wenig. Der Zuckerrohranbau soll ausge—

weitet werden. Bisher waren es 6 Hektar, de-

ren Ertrag aber nicht einmal ausreicht, um

den Pannelabedarf derer zu decken, die im

Zuckerrohr arbeiten.

Nahrungsmittelporduktion: ‘

Mais, Yuca, Bohnen etc. also die Nah—

rungsmittel, werden auf dreierlei Weise ange—

baut: in Gruppen von10-20 Personen, in Ge—

meinschaftsarbeit von allen Mitgliedern der

Kooperative, und individuell auf einem klei»

nen Stfick Land, das jeder Familie zur Verfii-

gung Steht. Von diesen Produkten wird nichts

verkauft, sondcrn sie werden unter denen ver—

teilt, die sie produzieren, da es bislang noch

keinen UberschuB gibt, sondern eher Mange].
Der gewahlte Vorstand der Kooperativc

koordiniert die Arbeit der einzelnen Kommis—

sionen. Um die sozialen und kulturellen Auf—

gaben der Gcmeinschalt wahrzunehmen,

wurden auf Gemeindeebene Kommissionen

fiir die Béreiche Gesundheit, Schule, Kinder-

J
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gartcn und Kultur cmgerichtet. AuBerdem

gibt es schon scit cinigen Jahrcn ein Frauen-
kommitce, das im Kampf um die Riickgevsfm—
nung des Landcs cine wichtigc Rolle gesplelt
hat. Die Arbcit dcr verschiedenen Kommis-

sioncn wird in monatlichen Versammlungen
besprochcn und ausgcwertet. Die Katios 51nd
abcr nicht nur mit ihren cigencn Schwieiigkei-
‘Cn Und Erfolgen beschéfligt, sondern Sie ver—

suchcn aueh, ihrc Erfahrungen welterzuge-

bcn.

Momentan besteht ffir uns ein grofies Pro-

blem, welelies nicht minder grofl ist, wie das
Problem der wirtschaftliehen Weiterenthck:
lung unseres Gemeinschaftsbetriebes und nut
(10" Organisationsarbeit der anderen Gemein-

sclmflen zummmenhdngt. In unserem Depart—
ment hat unserc Gemeinsehafr eine wielznge
Aufgabe, (lie wir so gut wie mo’glieh erfullen

wollen: mzdere indianisehe Cornunidodes
zu

Ul‘gmiisieren um! um an den gemelnedmen
Aufgaben der Volksbewegung zu beteilzgen.
Doc/z wegen der nur beschrdnkten Mirtel, die

wir vom Betrieb abzweigen konnen, ko'nnen
wir (me/1 durclz freiwillige Beitrc'ige die vzelen

Aufgabcn nieli! erfl'illen. Der Erlos unseres
Vc'l‘kaufs reielzr gerade zum Essen und znr

Bil—

dlmg der organisatorischen Kommisszonen.

Doc/i wemz wir nichtjetzr die Situation zur 0r—

ganisnlion nutzen, wen sollen wir damn spfiter

Organisiercn? Wirsehen doch, wie schnell and
Crfolgrcich die Angriffe von Groflgrundbestt—
Zern imd Neusiedlern gegen die Gemeinschaf-

ten ablaufen, in einigen Zonen gar unten dein
Schmz des Militiirs. jedenfails miissen wu‘ mzt

dei‘ Organisation unserer Freunde fortfahren,
selbst wemz wir weiter Not leiden. Wir haben
die Landbesetzmigen in San Andres organi-
siert, Kurse im Chocé in Dabeiba und Fronti-

"0 cheben, and wir haben uns akn'v beim A‘uf-
ban der nationalen lndianerorganisanon
ONIC beteiligr, die mzs viel bedeutet und die

Wir mit dem Ertrag zmseres Landes unterstut-

zen.

Dies zils Vorstcllung von aktuellen Kéimpfeil
dcr Indiancr um ihr Leben und ihre Rechtci in

einer Situation dcr Repression und Ein-
schiichtcrung, wic sic fiir die Mehrzahl latel-

namerikanischcr Liindcr verallgemcinerbar
ist. Wcr sic finanzicll untcrstfitzcn kann, wen-

dc sich an die SF-Rcdaktion, wir wcrden das

Geld dzmn an die Kzitios weiterleiten. Wer an

dcm Problem am Bcispic] von aus El Salvzidor
nach Honduras gcfliichtctcr Campesmios
selbsl Wcitcrarbcitcn méchtc, dcm sei an die-

SCr Stellc nochcinmnl dcr Video—Film »EX—

IUO<< dcr Frciburgcr Mcdienwerkstatt emp-

fohlcn (l)ci:FM, K0nradstr.20, 78 Freiburg).

ila-info
Zciuchn'ft dcr Informationntelk Latcinamcrika

Das ila-info erscheint 10 x im

Jahr und bringt:
*

aktuefle Lindernachrichten

aus Lateinamerika
“

*

Hintergrundberichte und

Analysen
* sowie Berichte fiber Aktionen

und Diskussionen der Solidari-

titsbewegung

Mr )3 JnlUAuuull mu on

ila-inf

THEMEN DER LETZTEN
NUMMERN

Kuba - 25 Jahre Revolution
*

Das Geschiift mit Menschen-

blut
* Kirche in Lateinamerika

* Frauenkfimpt‘e in Mexiko

lch bestoflo:

[j Probehefi

[j Jahrwabonnement fiir 30.-

DM (ermiifligt 25.-, Institutio-

nen 35.-, Forderer 40.-)

”o'couocuoooo...oo...caonus-OII-uu------.o....

Name

II-ouoo-ooollcoo-ouoauotllnlulloltllol-oooto-ucug

Slrafle und Or!

...-.--u.-.o.......n.uo-uo-no-ooo-v-oo..........

Datum und Unierschrift

Informationsstelle Lateiname-

rika, Romerstr. 88, 5300 Bonn

.

ieizt'. gemeinsam!‘
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Mom ExpressSi
‘

atommiillzeitung :‘

Es ist soweit - Atom Express und atom-

mullzeitung haben sich zu einer Zeitung

zusammengeschlossen. ;

Der Inbetriebnahme des Atomkraftwerks

Grohnde, des Zwischenlagers Gorleben

und den Plénen zum Bau einer Wieder-

aufbereitungsanlage setzen wir unser

neues Blatt entgegen - zunéchst in Form

einer extra-dicken, brandaktuellen Dop‘

pelnummer mit

* Berichten, Einschfitzungen und vielen

Fotos zum Tag X

* Hintergrundartikeln und den Ergebnis-
sen einer venraulichen Studie fiber die

Gefahren von Atomm‘ulltransporten i

*einem Interview mit Klaus Traube zu }
den Grfinden fiir den Bau einer WAA

‘

* Standortberichten

* Analysen zu den Manb'verbehinderun-

gen der Anti-Kriegs-Bewegung
* Beitrfigen zur Kriminalisierung von

AKW- und Kriegsgegnern sowie alter-

nativen Zeitungen.

AtomExpress/atommullzeitung erscheini

aile zwei Monate, kostet 4.- Mark (Doppel-
nummer 5.-) und sollte unbedingt abon»

niert warden.
'

Besteliadressen:
Atom Express," ,

"

Positach 1945; 3400 Gfittinge
und

.y,

i

.

‘

atomm‘fillzeitung,
Sfiltenweg 57, .2120 Liineburg.

gegen EinsendUngVV/on 4.- Mark (fu‘r Dop» .

pelnummer 53) in Briefmarken schicke‘n

wir gerne und prompt ein Probeexemplai
zu.

‘
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a oder: wic SiCl‘t die US-chicrung die Herr—

Scliaftssichcrung in den niichsten 10 000 (!)
Jahren vorstcllt. ..

Jzilirelang wurdc der amerikzmisclic Atom-

miill im Puzifik vcrscnkt; aufbcwahrt in Kan-

nlstern, die unter dem ungchcuren Wasscr-

flTUCk aufplzitztcn. Dieses Vcrfahrcn wurdc

Inzwischcn selbst von der US-chierung als

“ngCCignct cmpfundcn, s0 dnB aul cine Lage-

i'ung in Salzstécken umdisponicrt wurde. Scit-

dem herrscht die Angst in den Plunungsstii—

hen.
- Niclit ethi vor der Gcfiihrlichkcit dcr

CIT‘SCIHgCrtcn Substanzcn, sondern vor dem

unrcelitmiiBigen Eindringcn von Mcnschcn in

die thgcrstiittcn.
DCr Bec/nal-Konzcm (clicmaliger Leitcr

war dcr licutigc AuBenministcr George

Shultz) iibcrnahm es, cinc Arbcitsgruppc

”Human Interference Task Force<< zu grijn-

den. die fi‘lr die chicrung Methoden crzirbei-

ten solltc. wic Mcnschcn 10.000 Jahrc lang

Von eincm Eindringcn in die Szilzstiickc abgc—

hilltcn werdcn konnen. 10.000 Jahrc deshalb,

wcil die Halbwertszcit dcs militiirisch anfzil-

lenden rzidioaktiven Miills 10.000 Jahrc bc-

”5‘31 (his zum cndgi‘iltigcn Zcrfall also ca. 1

Million Jahrc‘ . .).
10.000 Jalirc in die Vergungcnhcit projiziert

bcdeutcn eincn Zcitraum, der nahezu die ge-

samte bckzmnntc europiiischc Geschichtc um-

faBt: d.h. von den siidfranzésischen und nord-

SPztnischcn 1-iohlcnmalercien bis zur Gegcn—

‘V‘m- Wenn man so will, der Zeitraum der eu-

r9Piiiselien Kultur — an deren Ende sich nun

Cm Mi‘ill ansammelt, der als das langlcbigstc

I(.ulturprodukt bezeichnet werden kann, das

dIC Mensehhcit bislang hcrvorgebracht hat.

111 die ominésc Arbcitsgruppc bcricf der

BCchtcl-Konzcrn Soziologcn, Rechtsanwéilte.

KCmPhySikcr, Ingenieurc, Archiiologcn,

Verbaltenspsychologen, Anthropologen, Sc-

mlotiker und —— niclit zu vergessen
— einen Gc-

Schiiftsmzmn fiir Atommiil] - 211105 in allem 13

I)Crsonen. Dicsc ituscrwiihltc Gruppe crarbci-

“310 tzitsiichlicli cinen Plan, dcr ziuf sic, — wic

11111" die US—Regierung ills Auftraggebcr —, ein

l)CZciclincndcs LlCllt wirft. Gezogcrt, cinen

Solcli absurdcn Auftrug anzunchmcn, hat of-

fCnsichtlieli kcincr dieser Wisscrzschaftler.

.

BliCkl mm in die Gcschichtc, so vcriindertc

S'Ch die anSCl1liCl]C Sprachc im Durchschnitt

illlc 3‘40012111rc; cine chrliefcrung miiBtc al-

$0 Ohnc Spruchliclic Mittcl auskommcn Oder

m dcr Lilgc Scin. diesc immcr wicdcr ncuzinzu-

Pasan. Aufgrund diescs Gedzmkengzmgs

“{urdc Cine Z\Vciglcisigc Strategic cntworfcn:

Cine Elimgrllppc soll — als >>Atompricster-
Sclmfw — dic Informationen von Generation
7‘“ GCneration \vcitcrgcben: zu diesem Zweck

Weran Mikrocomputer-Archivc aufgcbaut,

dc?“ Inhfllte Von jcdcr >Gencmtion dcr Mull-

Pricsterrnuf den ncucstcn spraehlichen Stzmd

gchmcht werdcn sollcn. Fiir die groBc Masse

80” dils Prinzip dcr Abschrcckung gclten; ge-

arbmlCt wird dabci mit Tabuzoncn. Geriich—

is” 11nd Mylhen. D.h. cs wird diejenigen ge—
Ln, denCn Angst gcmacht wird und dchCnl-

gen, (“0 das Wissen besitzcn;—cinc solche Re-

icilun‘g sztgt natiirlich mehr iibcr dcn BcwtiBt—

Mvmslimd
und das Dcnken der hcutigcn

“'iiilmmmr‘HUS‘
zils fiber irgcndwdchc Ent-

ungcn in der ferncn Zukunft. Oder an-

(ICFS ausgedri‘ickt: zils idcnlc Herrschaftsform

:chnncn die hcutigcn RCgierendcn und ihrc

dl‘e‘nstciffigm Wisscnschaftler die Strukturen
“5 frlIhcn Altcrtums: wisscndc Priesterschaf—

k

ten dirigieren ein aberglfiubisehes Volk; ihr

Gott wéire der Miill. Ihre Tagtréiume sind un-

sere Albtréiume, gemildert allerdings durch

Kopfschiitteln und hohnisches Grinsen.

Seit seinem Amtsbeginn unterscheidet

Reagan die Welt in Gut und Bose. Was heute

die Sowjetunion etc. bedeutet, ist iibermor-

gen die breite Masse. D.h. die US—Politik

steuert bewuBtseinsmiiBig — trotz Oder mit der

schcinbaren Modernisierung in der Technik —

geradewegs in einen frilhgeschichtlichen Zu-

stand, in dem das magisehe BewuBtsein domi-

niercn 5011. Die Macher des Beehtel-Konzerns

cntwerfen eine Priestergescllschaft der Zu-

kunft, die ihrem eigenen BewuBtseinszustand

heute entspricht.
Universitéitsprofessoren wie der Archéiolo-

ge Givens oder der Semiotiker [Semioti-

k=Lehrc von den ‘Zeichen‘, wobei Zeichcn

nicht nur auf Sprache beschréinkt verstandcn

wird, sondern auch Mimik, Handlungen, Um-

feld usw. erfaBt] Sebeok entwickclten Ende

1981 das Modell fiir die Abschreckung der

Masse:

Uber dem Sallstock miiBte ein Plateau auf—

gcworfen warden, das von Erdw'zillen umge—

ben und dureh 7 m hohe Obelisken gekenn-

zeichnet wird. Innerhalb der Anlage sollen

sich Stahlkammern befinden, in denen Doku-

mentc und Zeichen, bzw. auch die Microcom-

puter, aufbewahrt werden. Auf den Obelis-

ken sollen sich Zeichnungen von sterbenden

Menschen, das internationale Emblem fili-

Radioaktivitét und Texte in den offiziellen

UNO-Spraehen befinden. Diese Texte sollen

Angaben dariiber enthalten, wieviel Tonnen

Atommflll warm an dieser Stelle Vergrabcn

wurden. Da Sprache sich wie erwéihnt vergin-

dcrt, sollen ein kilnstlicher Mythos und einige

geplant eingesetzte Rituale um den Orr ge—

schaffen werden. Diese Rituale wiirden von

einer >>Priesterschaft<< eingeffihrt und mfiBten

bewirkcn, daB die Masse der Mensehen einc

Hollenangst vor dem Platz bekommt. Ein an-

derer Arbeitsbcreich der Priester bestiindc

darin, fortlaufend »Gerfichte« in Umlauf zu

bringen, die — egal wie - suggerieren, daB »et-

was Furchterliches passiert, wenn man diesem

Platz néiher kommtm
.

Soviel zur kfinftigen Klasse der Beherrsch-

ten; die >>Wissenden<<, die Herrscher, sollen

an Zusatzinformationen (2.8. fiber MaBnah—

men gegen Verstrahlung, Art der gelagcrten

Stoffe, medizinische Kenntnisse. . .) heran-

kommen kennen. Dazu soll irgendwo ein Ar—

chiv aufgebaut warden, dessen Daten fiber ei-

ncn Microcomputer in Form einer Armband-

uhr ffir jedes Mitglied der neuen Kaste abruf-

bar werden. Ein Aufgabenbereich der Prie-

stcrschaft soll darin bestehen, dieses >>bewahr-

tc Material<< jeweils zu >>rekodieren<<, also der

ihnen eigenen Zeit, Sprache und Realitét fort—

wéihrend anzupassen,
— und wohl auch be-

stimmte Ffihigkeiten, 2.13. medizinische, wei-

terzugeben. All das jedoch nur innerhalb des

eingeweihten Kreises. fiber dcssen Grofie

nichts festgelegt zu sein scheint.

Insgesamt geradezu ein Lehrsti‘ick dafiir,

wic Macht entsteht und erhalten werden soll,

Ausgedacht auf der Basis einer primitiven

Vorstellungskraft, die am liebsten klare Ver-

hiiltnisse schafft: schwarz-weiB, gut-boss, wis-

scndc Elite-dummgehaltene Masse; —

ausge-

dehnt von ciner heutigen Elite aufeine vorge-

stellte Zukunft, die den heutigen Wissens-

stand natijrlich nicht mehr fiberschreiten

kann; ausgedacht von einer Elite, die in ihrer

Mchrheit Lehrauftréige an amerikanischen
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che Atommfillbeseitigungsverfahren verwcn—

dot; keine Uberlegung angestellt, an einc

Wciterentwicklung der Menschheit zu glau—
ben, die eventuell Verfahren entwickelt. dic

auch Atommfill wiederverwendbar oder ge-

fahrlos machcn konnten usw.. ..

Der heutige Entwicklungstand ist das MaB

allcr Dinge, er soll bewahrt und weitergcgc-
ben werden; die heutigen Methoden, die dcm

Problem Radioaktivitiit hilflos gegenfiber stc-

hen, wéiren es wert in Archiven aufgespeichert
zu werden? Dem Menschen der Zukunfl wird

jcdc innovative Kraft abgesprochen. . .dic an—

gcnommcnc >>Wirklichkeit<< sieht nomadisie—

rende unwisscnde Menschenmassen voraus.

die >>eindringen<< konnten. Wie kommt cs da—

hin? 801] die aktuelle Politik der Verarmung,

Vereinzelung, Kontrolle systematisch auf die-

sen Zustand der Menschen-hinarbeiten? Wird

cin Krieg — cin Atomkrieg — vorausgesetzt,
der die cventuell Uberlebenden als hcrum-

trifftcndc Masse ilbriglaBt, die nach Reichti‘l—

mern sucht und gutbewachten Mull daffir hal—

ten konnte? — Wahrend cine Regierung, sich

einbildet, in unterirdischen Bunkcrn zu Liber—

lcben, um am >>Tag danach<< damit zu begin-
nen, das Zeitalter der Atommfill-Herrschaft

zu begriinden?
Universitiiten besitzt. Sie sehen sich vermut—

lich bereits als >>Griindungsvéiter<< der neuen

Herrscherclique der Zukunft: paritatisch be-

setzt aus Regierung und Wissenschaft.

Es wurden kcinc Zweifel laut an der Ver—

trauenswfirdigkeit der heutigen Regicrung,
an den militéirischen Konzepten, die diesen

Mull produzieren, an der Machbarkeit dieses

Auftrags.
Doch dies ist nur die eine Seite; entlarven-

der crschcint, wclches Bild von der Zukunft

entworfen Wird. Es zeigt ausnahmslos frfihge—
schichtliche Ziige — mit einem Touch Science

Fiction. D.h. in der Vorstellungswelt der Rc-

gierung und der Arbeitsgruppc gab es keinen

Platz fur eine menschliche Fortentwicklungr
Es wurde kein Gedanke an immerhin mogli-

Literatur:

Marshall Blonsky: The Immense Message
-

Semiotics in Agony; Baltimore 1984

William M. Hewitt u.a.: Reducing the RiSk

from Future Activities that Could Affect the

Performance of High-Level Waste Isolation

Systems. (Licensing Topical Report for Sub-

mittal to the US. Nuclear Regulatory Com-

mission.) Washington D.C., US-Departmcnt
of Energy. 1981

Edition TIAMAT Zeitschrift

Vcrlag Klaus Bittermann -- Nr.5: »Sich die Kunst der Provokat'
'

Grimmstr.26 — 1000 Berlin 61 ”anSChlage“
1°“ “1613116“

-— den Staat der Liicherlichkeit preisgeben -— die
Ebene der nackten Konfrontation meiden —— das

Unabsehbare genieflem
An die Banditen, 'von derEnergie der scblecbtesten Leidenscbafien getrie—
hen, die allein dazufi/vig ist, die aka Welt zu erscbfittem und den Km'fit’”
des Lebens ihre scbépferiscbe Frei/yeit zurfickzugeben/
»Das, was abgeschaffi werden mulS, besteht weiter und zusammen da-

mit unser VerschleiB. Man zerreibt uns, man trennt uns. Die Jahre
vergehen und wir haben nichts verindert. Noch einmal der Morgen
auf denselben Straflen. Noch einmal die Miidigkeit so vieler gleichcr-
maflen durchgemachte N'aichte. Der Marsch hat lange gedauert. ES 13‘

wrrklich schwer, mehr zu trinken.«

Nr.1: »Autoradiographie revolutioniirer Ele-

1115111364

Uber das kollektive Experiment und seine gesellschaftlichen Bedin-

gungen:

September 1980, 4.-DM

Nr.2: »Die Riickkehr der Flamme<<

)Die Stille in den Stfidten wird zerfetzt Von einem platzenden Bediirf-

nis ..; In den heifien Nachten der Pflastersteine und Wasserwerfer hit-

te der Staat nichts lieber gewuBt als die hinter diesem Aufstand stehen-

de Motivation — erzeigte die gréBte Bereitschaft, die Forderungen zu

erfiillen, um seine phantastische Unfihigkeit unter Beweis zu stellen,

wenn Steine der Emporung fliegen lernen.... Der Aufszand der Lustu.

Februar 1981, 5.-DM

Juni 1982, 7.-DM

DSIIHTUNG: AJle ffinf Hefte zusammen statt 33.-

9

Nr.3: »Die soziale Demontage in Polem

Uberlegungen zur gegenw‘drtigen Lage in Polen. Bemerkungen fiber die

bis heme vom polm'scben Proletanlat in seiner antisozialen Aktivita't ange-

wandten Pr‘inzipien zum gescbicleten Gberaucb ffir all jene, die bier and

beute mit dem Swat und der Lobnarbeit Scbluf? macben wollenl

Juni 1981, 8.-DM

JETZT: 25.-DM

D
NM): Aneignung und Entwendung!

en Smn all dessen andem, was der Macht

_

dient.
Streifziige zur Abschaffung der Architektur: Das Vienel, in dem man

1

as bewegteste rind verwegenste Leben fi'xhren kann ohne es je zu ver-

assen, 1ft zerston. Unter den Tr'timmern finden wir nur miihselig

Bruchstucke emer verlorenen Poesie. Mir dem Fortschritt der Tech-

mli wurde genau das zunichte gemacht, worauf Trimmer noch hoff-

ten: die unterirdische Stadt wurde verschiittet und mit ihr die Lager'

starten tier Liebe und Feuersbriinste. Dieser Wag der Technik ist

gleichzeitig ihre Logik, die fiir die Archeologen des Ungliicks nur

mcht mehr identifizierbare Scherben zuriickliifit; stumme Kiisse und

Leidenschaften, bedeutungslos fiir eine geschichtslose Zeit, in der die
Moden so schnell wechseln.

Nr.4: »Der Freiheit cine Gasse«

D45 Ende der Rube!

Das Unmarrete 'einer subversiven Insurrektion kehrt in die Geschich-

te zurfick obne die Revolution als dds Gescbicbtliche selbst mit sich zu

bringen. Die Kraft des Negativen is: nur aus dem zu verste-

hen,.wa5 die Erweiterung und Verschirfung der Krifte selbst erzeugt,

die diese Gesellschaft ablehnen.

Europa, Asien, Amerika — Zeifallz! Die Blutspur unserer Rae/7e dare};-

ziebt Staidte and Linder.’ Und wir: Zeifitzt wenn die Val/cane bersten

und ddS Meer sic/7 erlmcbz Dezember 1983, 5.-DM

September 1981, 9.-DM
J



Zum Zicl gesctzt lumen sich die fast 800 Teil-

nchmer an dcr Bundeskonferenz cine Be-

standsaufnahme dcs Atomprogramms
und

dCs Widerstandes dagcgen. Vom 23. bis 25.

November ging es in den 18 Arbeitsgruppen
und im Plenum aber auch um die Frage, we

die Unabhiingigc Anti-Akw-Bewegung wieder
attraktiver werden kann. Immerhin hat me in

den 10 Jahren ihres Bestehens einiges er-

rcieht: Dzls Atomprogramm muBte zurfickge-

SChraubt werden, weil ein BewuBtseinswandel
i" bFCitcn Tcilcn der Bevolkerung die gesell-

sehuftliehe Situation veriindert hat. Die direk—

“311 Aktionen dcr Anti-AKW—Bewegung har-
ben fiir diesc Emwicklung zum groBen Tell

den Boden bereitcr. Nachdem Friedensbewe-

gung 11nd GRUNE der Anti-AKW—Bewegung
in den letzten Jahren den Wind aus den Segeln

genommen haben, ist es um die »friedliche

NmZUng der Kcrnenergie<< stiller geworden.
Obwohl von ihrer personellen Besetzung her

k

Bundeskonferenz der

Bewegung

gesehrumpft, zeigte dCl' lebendige Ablaufder

BUKO, daB zu einer Vielzahl von Spezialthe-

men und an jedem Standort unverdrossen Ar-

beitsgruppen und Basisinitiativen den Wider—

stand aufrecht erhalten. Wer fiber die Ar-

beitsergebnisse dieser Gruppen auf dem

neuesten Informationsstand sein will, dem sei

der umfangreiche und gelungene KongreB-

reader (15.—) empfohlen.
Weltweit — abet besonders in den USA —be-

findet sich die Atomindustrie in einem unauf-

haltsamen Niedergang und auch in der BRD

setzen die wirtschaftlichen Probleme den Be-

treibern enge Grenzen. Allerdings droht die

Diskussion um die Atomenergie allméihlich zu

einer Randerscheinung zu werden, da andere

Umweltprobleme wie z.B. das Waldsterben

von den Medien und den etablierten Parteien

— sicher nicht ohne Grund — in den Bliekwin-

kel der Offentlichkeit gestellt werden. In ei—

nem Grundsatzreferat fiir die BUKO hat

Anti-AKW—

von Horst BIL/me

Prol'. Jens Seheer darauf hingewiescn, daB

Radioaktivitét kein Umweltgift unter vielen

ist, sondern ein unvergleichbar hohes Bedro-

hungspotential darstellt. Die versehiedenen

Umweltgifte dfirfen nieht gegeneinander aus-

gespielt werden, aber die ganz besondere Ge-

féihrdung durch AKW’s erfordert aueh beson»

dere KampfmaBnahmen — darfiber herrschte

Konsens auf der BUKO. Wfihrendan den

Standorten die Burgerinitiativen weiterhin

schwerpunktmiiBig zur AKW-Problematik ar-

beiten, wandelte sich das Aufgabenfeld der

anderen. mehr stfidtischen lnitiativen, griind-
lich. Pseudo-Krupp-Initiativen, Robin Wood,

Greenpeace, Waldsterben—Gruppen sind ent-

Standen. Die Aktions- und Informationsar-

beit zum Thema Atomkraftwerke hat dadureh

lingst nicht mehr die Breite und Wirkung frii-

herer Jahre. Die versehiedenen fiberregiona-

len Foren der unabhéngigen Anti-‘AKW-Be-

wegung (Atommfillkonferenz, diverse Lan-
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deskonferenzen, Brokdorf—und Gorleben—

konferen’i) sind von ihrer personellen Basis

ausgedfinnt und miissen in Zukunft néiher zu-

sammenriicken. Der ZusammensehluB von

»Atomexpress« und >>Atommiillzeitung<<

zeigt, daB sieh sowas auch positiv auf die Qua-

litéit der Arbeit auswirken kann. Zu kurz ge-

kommen ist auf der BUKO die Vernetzung
und Zusammenarbeit mil den zahlreichen neu

entstandenen Waldsterben- und Pseudo-

Krupp-Gruppen. Wenn hier nichts passiert,
werden sie giinzlich zur fetten Beute des

BBU's und dcs BUND’S. Mit der innerver-

bandlichen Demokratie dieser um Seriositéit

bemiihten Vereine ist es nicht weit her. Erst

kiirzlich hat sich der sozialdemokratisch d0-

minierte BBU-Vorstand durch den Versueh

der Liquidierung des kritischen »Umweltmn—

gazins<< hervorgetan. Auch die deutsehland-

politische Reisediplomatie von Leinen und

Schatzmeister Kall hat zwar den BBU fiir die

Herrsehenden beachtenswerter gemaeht, mil

den Inhalten der Bfirgerinitiativbewegung hat

das niehts mehr zu tun.

Nachdem die Friedensbewegung an ihre

Grenzen gestoBen ist, erhéilt die Anti-AKW-

Bewegung wieder ncue Anziehungskraft. Ihr

libertéirer Anspruch, ihre Kreativitéit und

Spontancitéit und die Kritik 21m Expertentum
werden sieh jedoeh nieht voll entfalten kon-

ncn, wcnn die Hegemonie der auf Reputation
ausgerichteten Vereine innerhalb der Um—

wellsehutzbewegung anhéilt. Vieles hiingt da-

von ab, 0b die im Reader erarbeiteten Anre-

gungen auch an den Standorten mit bereits

laufenden Atomanlagen umgesetzt werden.

Auch wenn jetzt der Widerstand in Gorleben

fiir die Umweltbewegung zu einer wichtigen
Motivation der bundesdeutschen Anti—AKW-

lnitiativen geworden ist — der langfristige Er-

folg wird von dem Vorhzmdcnsein eincr le-

bendigen Infrastruktur der Biirgerinitiativen
im ganzen Land abhéingen.

'

»Wir kiinnen diese Partei zwar nutzen, uns

aber nicht auf sie verlassen«

Diese Einstellung zu dem heiniskutierten

Thema >>Griine Partei und Anti-AKW-Bewe-

gung<< war gemessen am Grundtenor des Kon-

gresses noch eine der positivsten. Ein anwe-

sender Griiner stellte fast schon beleidigt eine

gewisse Aggressivitéit der Konferenzteilneh—

mer gegeniiber den anwesenden Mitgliedern
seiner Partei fest. Gereiztheit kam nicht ohne

Grund auf, denn die von den GRUNEN in der

Vergangenheit in Aussicht gestellten zahlrei-

chen Offensiven gegen Atomanlagen fanden

so gut wie nicht statt. Bei der griinen Bundes—

lagsfraktion reichte es noch nicht einmal zum

Selbstversténdliehen. Diese selbsternannten

parlamentarischen Vertreter der Anti-AKW-

Bewegung benotigten mehr als eineinhalb

Jahre, bis endlich das Atomsperrgesetz einge-
bracht wurde, indem die entschfidigungslose
Abschaltung aller AKW’s in der BRD gefor-
dert wurde. Und dies geschah nur auf Driin-

gen der Biirgerinitiativen. Nun hat das einge-
brachte Gesetz, das auch noch in eine 2. Le-

sung gehen wird, in der Offentlichkeit fiir er-

heblichen Wirbel gesorgt. Hieran sollte in der

zukiinftigen Arbeit von den Biirgerinitiativen
angekniipft werden. Und zwar nicht im Sinne

ciner Untermalung grfiner Bundestagsaktivi-
tiiten, sondern im Sinne ciner eigenstiindig
handelnden Biirgerinitiativbewegung, die nur

unterstiitzt, was den selbstgesteckten Ziclen

niitzt. Chancen fiir einen weiteren erneute’n

Anlauf der Bewegung bieten die Hanauer

Atomanlagen Nukem und Alkem wegen der

(vorléiufig) geplatzten Tolerierung der SPD-

Regierung durch die GRUNEN. Es kommt in
den néichsten Monaten darauf an, daB dic

Bfirgerinitiativen die Initiative wieder zuriiek-

gewinnen und klarmachen, daB langfrislig si-

ehere Zugestéindnisse nicht erhandelt, son-

dern durch einc kontinuierliche Widerstands-

bewegung erkiimpft werden. Ein solches Vor-

gehen wiirden auch diejcnigen Kréifte inner-
halb der GRUNEN unterstfitzen, die ihre po-
litische Herkunft aus den Anti-AKW-Initiati-
ven noch nicht vergessen haben und sie zu ei-

nem rigorosen Vorgehen gegen innerparteili-
Che Anpassungstendenzen ermutigen.

Gemessen an dem, was die GRUNEN ver-

sprochen und an Erwartungen geschiirt ha-

ben, stehcn sie vor einem Seherbenhaufen.
Nach jeder Wahl und den dann folgcnden T0—

lerierungsverhandlungen plagt sic ihr sehlech-
tes Gewissen: >>Selbstkritisch rm’issen wir (label
als niedersdchsische Grime feststellen, daf} es

zms weder innerhalb noch aujjerhalb des Land-

tags gelungen isl, derAlbrechtschen Atompoli-
tik wirkungsvoll etwas entgegenzusetzen.. ..

Viele meinten, wir wilrden das Kind schon
schaukeln. .. ES is! sicherlich cine Illusion zu

glauben, die GRUNEN kénnren die Anti-

AKW—Bewegung ersetzen.« (Stellungnahmc
der GRUNEN zur BUKO) Von der Anti-

AKW-Bewegung haben dies nur wenige ge-

glaubt, wohl aber ein groBer Teil der GRU-
NEN selber. Die Teilnehmer in der gut be-

suehten AG >>Verhéltnis GRUNE/Anti-

AKW-Bewegung« haben in dcr Mehrzahl im-

mer weder betont, daB es wichtig ist, die

GRUNEN mit unseren Forderungcn direkl

nnzusprechen und zu konfrontieren. Die BU-

KO verabschiedcte dcmentspreehend am

Sonntag mit groBer Mchrheit folgende Reso-

lution:

Verhfiltnis Von Anti-.fiKW-Bewegung zu den

GRUNEN

Auch wenn die Medien in den vergungenen

Monaten 0ft einen anderen Einzlruck erweckt

haben: Wir verstehen uns nicht als Wasserm‘i-

ger irgendeiner Partei, auch nicht (ler GR U-

NEN. Und wir wissen, Lia/3 der Kampfgegen
die Atommafia in erster Linie au/j’erhalb der

Parlamente geffihrt werden mu/3. Wir wider-

sprechen also jenen, fL'ir die Politik erst inner-

halb der Mauern und Rathiiuser beginnr.
Die Partei der GRUNEN werden wir daran

messen, ab and wie entschieden sie die Ziele in

ihrem Teilbereich (ler Politik verlritl. Dabei

wissen wir, daf} die Gefahr grofl ist, dafl sie sic/1

nus einem Arm der auflerparlamenIarischen

Bewegungen (van denen wir eine sind) in deren

Stellvertreter und schlie/J’lich in eine Kraft ver-

wandelt, die den Herrschenden start den Unter-

drfickren diem.

Die Bundeskonfcrenzforder! die GR UNEN

auf, als Vorbedingung fL‘ir die Aufrmlzme von

Verhandlungen mit der SPD in Bum! oder

Liindern fiber eine eventuellc Tolerierung Oder

Regierungsbeteiligung die Verpflichtung zur

soforligen Stillegung saint/[Cher Amman/age”
zu verlangen.

So sehr diese Resolution auch zu begriiBen
ist, am Sonntag hatte ieh fiber mehrere Stun-
den hinweg den Eindruck, daB etliche Initiati-
ven ihre Aufmerksamkeit hauptsiichlich dar-
auf konzentrierten, bestimmte Resolutionen

wirgfl

%
durchzubringen. Sie kamen auf diese Weise

der fiir grime Delegiertenversammlungen ty—

pisehen Politikform schon bedenklich nahc.

Wendische Perspektiven

Zu einer intensiven und fruehtbaren Diskus-

sion kam es am Sonntag im Plenum fiber die

Perspektiven des Widerstands im Wendlnnd

nach dem Tag X. Es herrschte Ubereinstim-

mung, daB es gelingen muB, den politisehcn
Prcis fiir die Betreiber der Atomanlagcn und

die verantwortlichen Politiker so hoch zu

schrauben, daB die Zwischenlager in Gorle—

ben fiir diesc Leute an Attraktivitiit verlieren.

Die direkten Verhinderungsversuche hnhen

in letzter Zcit zugenommen und erhalten ver—

mehrl Zuspruch von ortlichen Bilrgerinitiati-
vcn. Die friihcr iiblichen Dislanzierungcn
sind angesichts der drohenden Gcfahr von 300

schwerbewaffneten Atommiilltransportcn
seltener geworden. Dafiir geraten die aktiven

Umweltsehutzer immer mehr dureh Krimina—

lisierungsversuche unter Druck. 1m Landkreis

Liiehow-Dannenberg haben in den letzlen

drei Monaten 17 Razzien der Polizei stattgc-
funden. Es laufen Ermittlungs- und Gerichts—

verfahren wegen Notigung, schweren Ein—

griffs in Schienen- und SIraBenverkehr. (if‘

fentlieher Aufforderung zu Straftaten bis hin

zur Bildung und Mitgliedschaft in einer krimi-
nellen Vereinigung.
Um den Widerstand zu verbreitern, wurden

von der Gorleben~Arbeitsgruppe Aktionsta-

ge am 25. und 26. Januar im Wendland verge-

sehlagen. Durch den »Besueh« von Betreiber—
firmen und Politikern am Freitag und (lurch

Aktionen entlang der Castor-Transportstrck-
ke am Samstzig soll die Verbundenheit zwi-
sehen direktem und legalen Widerstand g0-
zeigt werden. lm Plenum fiihrte der in der Re-

solution vorgesehlagene Begriff >>massenlmf-
ter ziviler Ungehorsam<< zu einer Konlrovcrsc

(die der TAZ-Korrespondent u.a. offensichl-
Iich nicht mitbekommen haben). Melirerc

Redner griffen die dadurch vorgenommenc
emseitige Festlcgung auf gewaltfreien Wider—

st'and an und legten ihn als Distanzierung V01n

direkten Widerstand aus. Jens Scheer bcton-

t6, daB >>ziviler Ungehorsam<< von seinem ur—

spriinglichen Bedeutungsinhalt eine radikzile

Kampfansage an den Staat bedeutet, dicscr

Begriff allerdings in der wendischen Perspck—
tlvdiskussion anders besetzt sei und die AUS—

grenzung von direkten Verhinderungsversu-
Chen zur Folge hat. Diese Ansicht setzte sich

durch, und es wird nun zum massenhuhcn
>>Protest und Widerstand im Sinne der Wend-

landbloekaden<< aufgerufen.
Bei zukiinftigen Atommiilltransporten wer—

den die bundesweiten Alarmketten nur ausgc-

lost, wcnn die Erfolgsaussichten hoch eingC'
sehéilzt werden. Alle anreisenden Gruppcn
sollen schon vorher wissen, an welchen Pun k-

len sie welche Aktionen durehfiihren und des—

chen friihzeitig Kontakt zu Gruppen HUS

dem Landkreis Lzufnehmen.

Wir stiirmen den Weltwinschaftsgipfel

Die BUKO hat sich nicht nur selbstgenfigsmn
mlt Energiefragen befaflt. sondern 20g Soziul—

abbau, Ausbeuiung von Menschen. Kricgs'

vorliereitung und Wirtschaftspolitik in ihre

nolltischen Uberlegungen mit ein. Auf Initia-
tive dcs >Gottinger Arbeitskreises Gegcn
Atomenergie< wurde von dem Plenum be—

schlosscn. dem mi! groBem Aufwand insze-

J/
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nicrtcn Gipfcltreffcn der westlichen Indu-

stricnationcn am 2. bis 5. Mai 1985 in Bonn

Aktivitiiten aller sozialen Bewegungen entge-

gcnzusctzcn. Zu dicscm chck wird einc bun—
dcswcite Konfcrcnz am 9. Februar in Gimm-
gen stattfindcn. Es wird vorgeschlagen, in der

WOChc dcs Wcltwirtsclmftsgipfcls lokale und

rcgionalc Vcranslaltungcn zu Wirtschaftfra-

gen (lurchzufiihrcn. Fiir den Vorabend der

chtmlcn Widcrstandsaktion findct cinc gro-

BC Vernnstaltung (cv4 Tribunal) statt, auf der

die von imperialistischcr Politik betroffenen

(Borgnrbciter, Nicaragua) zu Wort kommen
sollcn. Als Hélicpunkt wird cine kiaimpferl—
schc GroBdcmo in Bonn am 4. Mai vorge-

sclrlugcn.

RWE-Tribunal

Aus dcr Einsicht heraus, daB Fchlcntwicklun-

gen wic dcr Bau von Atomanlagcn auch dar-

auf beruhen, daB die zentralistische Struktur

der Energieversorgungsunternehmen eine

Kontrolle und Mitwirkung der Burger unter-

binden, wird das RWE-Tribunal am 23. und

24. Februar 1985 in Essen stattfinden. Ziel des

Tribunals ist es. die verheerende Umweltpoli-

tik des gréfiten Stromerzeugers der BRD in

die bffentliche Diskussion zu bringen, die mi-

litéirischen Verflechtungen aufzudecken und

Widerstandsstraregien gegen die RWE-Poli-

tik zu entwickeln. An der Vorbereitung des

Tribunals sind zahlreiche Initiativen aus der

Anti-AKW~Bewegung, Waldsterben-Grup-

pen und Pseudo-Krupp—Inis beteiligt. Auf der

BUKO wurde darauf hingewiesen, daB von

sozialdemokratischer Seite — ohne Erfolg —

versucht worden ist, das Tribunal um ein Jahr

zu verschieben. Offensichtlich beffirchtet die

SPD vor den NRW-Landtagswahlcn mitge-

tragene verfehlte Energiepblitik im Revier.

Durch den Einzug cler GRUNEN in zahlrei-

Che Rathéiuser besteht in Zukunft auBerdcm

noch die Méglichkeit, den RWE—Riesen fiber

die an ihm beteiligten Kommunen unter

Druck zu setzen. Wie dieses Vorgehen inner-

halb bestehender Strukturen verkniipft wer-

~den kann mit einem direkten, praktischen Wi-

derstand (z.B. verstérkte Giroblau-bzw.

Stormzahlungsverweigerungsaktivitéten) —

auch das sollte meiner Meinung nach bei ei—

nem solchen Tribunal nicht zu kurz kommen.

Adressen: BUKO-Reader: Peter Dickel, Sophicn-
straBe 14, 3300 Braunschweig
Hanauer Biirgerinitiative: Elmar Diez, Friedrich-

Ebert-Anlage 9. 6450 Hanau

RWE-Tribunal: Frank Méllcr, PalmstraBe 17, 5000

Kéln

Weltwirtschaftsgipfel: Atomexpress, PF 1945, 3400

Géttingen
Wendland: Atommfillzeitung, Sijltenweg 57, 2120

Liineburg.



Eine Bhagwan-Kritik, die auf dem Bauch lan-

det

Ein VerriB

Das Buch >>Diktatur der Freundlichkeit<< (Ca

Ira-Verlag, Freiburg) ist — um die Wertung

vorneweg zu gcben —

genauso verquer (und
»schéidlich« — betrachtet man cs von dem

Standpunkt, daB cs die »als schadlich cinge-
stuften<< Therapie-Bcwegungen 'bekiimpfen
will) wie diese Bewegungen selbst. Bosartig
formuliert, scheint es von Ex-Leninisten gc~

schriebcn worden zu sein, die nun die frfiher

bekz'impfte >>spontaneistische Abweichung<<
dadurch fertigzumachen versuchen, daB sie

zum notwendigen Vorliiufcr des >>Psycho-
booms<< erklijrt wird, dieser wiederum wird

A ganz im Sinne von Ulrich Linses >>Inflati0ns~

heiligen<< wiederum zum Wegbereiter des Fa-

schismus.

Mit diesem »Zu-Kurz-Denken« sind die

Mehrzahl der Beitrage eharakterisiert und

einfache Nachdrucke in der taz (Ende No-

vember) verbessern die Qualitat dcr Ausein-

andersetzung in der Scene nicht. Die Aufsatz-

autoren nehmen eine Erscheinung, die ihnen

nicht paBt und bringen sie mit einer anderen in

moglichst enge Beziehung, von der sie wissen,
daB ein GroBteil ihrer Leser diese zweite ganz
bestimmt ablehnt. >>Faschismus<< fijhrt die

Hitliste dieser Totschlagvergleiche mit gro-
Bem Vorsprung an. Mit dieser Art 211 >>stigma~
tisieren<< erzeugen die Autoren entweder Ver—

wirrtheit [denn sie werfen alles in einen Topf:
die GRUNEN mit Heidegger, Baldur Spring-
mann mit Rudolf Bahro, Bhagwan mit Jean

Amery, Manon Maren-Griesebach mit Psy-
choknasttheoretiker Edgar Schein usw. usf.]
oder sie erzeugen ein vollig verkehrtes

»SchuldbewuBtsein«, etwa nach dem Motto

»Oh, wenn ich z.B. auch ffir Dezentralisie-

rung eintrete, dann bin ich ebenfalls von dem

kritisierlen Denken infiziert, denke also

falsch«. Eine Auseinandersetzung mit dem

Gegenstand, also mit den guten Grfinden fiir

Dezentralisierung gerade gegen eine >>Dikta-

tum, findet nicht wirklich statt; das Anliegen
der kritisierten Mode (z.B. Bhagwan) wird

nicht verstanden, deren Anziehungskraft nur

zum Teil. Stattdessen hort man etwas von der
Sinnkrise des Mittelstands—ganz wie 1967/68.
Die angeffihrten >>Argumente<< sind ein Sam-
melsurium von Wahrheiten, Halbwahrheiten
richtigen Anséitzen, Zynismen, Kurzschlfis:
sen, Unwahrheiten, oberflz'ichliehster Kritik
Ideologien. . . Diese im einzelnen darzustelleri
und zu widerlegen, wiirde die Seiten dieser
Zeitschrift' fiillen. Sie konstruieren jeweils
mehr, als daB sie argumentieren oder wie sie
es vorgeben >>analysieren<<. Da werden zwar

Marx und Adorno, die >>Vernunft<< und der

Vorrang der >>Sozialen Revolutiom gcgcn-
fiber der bloBen >>Geistrevolution<< beschwo.
ren. Da wird die >>Friedensbewegung als groB-
angelegte Selbst-Therapie« entlarvt. Doch es

erwarte sich kein Leser konkrete Anstofie

Fingerzeige, wie er mit dem Phanomen »Psy:
choboom<<, >>uneingeloste Wfinsche<<, >>Ohn-

maehtsgeffihle in dieser Gesellschaft<< etc.

umgehen lcrnen konnte, wic er die Wunsch-
Realitéit »Soziale Revolution<< in seinem eige-
nen Alltag umsetzen kann etc. Es wird alles le-

diglich denunziert.

In einer Phase, in der die gesamte Linkc
sich ihrer Ohnmacht zu schnellen Veriinde-

rungen bewuBt ist, jedoch trotzdem konstruk-
tive oppositionelle Arbeit en masse leisten
kann und muB, ist nichts einfacher als sich
durch groBkotzige Kritik fiber alle bescheide-

nen/begrenzten Versuche zu Handeln zu er-

heben. Darunter fallen bei diesen wie bei ahn-
lichen Autoren so widersprfichliche Handlun-
gen wie der >>Aktionismus dcr Autonomen
oder der (ehemaligen) Hausbesetzem genau-
so wie die >>Fastenaktionen gegen die Rii-

stungsspiraleg einiger christlich-sendungsbe-
wuBten Moralisten. Um nicht falsch vcrstan-
den zu werden. —

es gibt genijgcnd Griinde ei-
ne >>Fastenaktion<< politisch zu kritisieren,
ebenso das Macho-Kfimpfertum auf der Stra-
Be, das nur zu haufig als Inbegriff politischen
Handelns gesehen wurde. Dennoch geht es

nicht an, Menschen, die sich daffir entschci-
den, weil es ihre Art von Widerstand (mo-
mentan) ausdrfickt zu denunzieren, ihnen ihrc
Moral (und damit Stiirke) abzusprechen und

sie gar zu Vorbereitern neuer Herrschaftsfor—

men zu erklaren; — und zwar nur, weil sie ihre

Politik nicht von ihrem Leben getrennt haltcn

wollcn und dadurch ihrLeben EinfluB aufilzrc

Politik gewinnt.
Diese Kritik entspringt dem uralten My-

thos, man wisse fiber die >richtige Aktions-

form< Bescheid. Ein Mythos, der lediglicli an-

dere bevormunden will und verkennt, daB die

Starke einer Opposition in der Unbercchen-

barkeit, weil Vielfalt liegt. Eigentlich erfiihrt

der Leser aus dem Aufsatzband nur, daB es

nalv ist, den Begriff >>Psyehoboom<< zu benut-

zen, weil dieser Begriff eine neue Herrschafts—

form verharmlose; daB die Forderung das

>>PF1VatC<< mit dem >>Politischen<< zu verbin-

den, der direkte Weg zur Gartenzwergidyllc
SC," die wiederum so langweilig wiirde, daB
w1r — wic die Jugend 1914 — vor lauter Olm—

machtsgeffihlen im Alltag auch einem Kricg
zuJubeln wiirden, weil der schlieBlich fiir Ab-

wechslung sorgt. Man konnte nun mit ‘Entgc-
genungen anfangen, daB unter Psychoboom
durchaus das Fuhrertum z.B. der Sektcn‘ di8

Anszitzc zu freiwilliger Gehirnwasche des Ein—

ZC‘WCP crfafit sind; daB die Verbindung von

Politik mit dem Alltag sowohl die abgehobenc
Politikebene verhindert wie das Abgleilcn in

elm" burgerlichen Alltag, daB Ohnmachtsgc-
fuhle Wut und BewuBtheit gegcn diesen Swat

ELZdCUgCn
kénnen und keinen Jubel und und

Abgekfirzt, weil jede zweite Behauplung SO

Oder ausffihrlicher zurfickgewiesen werdcn
konnte und mflBte: es gibt keinen Grund dic—
505 Buch ernsthaft zu besprechen, es don zu

thleren, wo es wirklich informiert oder wo cs

rlchtlgC‘Kritik leistet. Diese Passagen préigcn
kaum einen Artikel vollstéindig, sie endcn 2111f
dcr fOlgenden Seite mit einem haarstrz‘iuhcn—

d?“ Vergleich. zweimal um den Nebenszuz cr-

ganzt, >es soll aberbei weitem nicht oberfliich—
“Ch VCTgliChen werden, sondern nur. . .<

Alles in allem: es gibt einen alternaiiivcn.

soaiallstischen Kleinverlag mehr (was Mr be—

grulSen), dcr sich in seinen zwci ersten Publi-
katlonen (fiber die Friedens-und Bhagwanbc-
WCgung) jcnem wortspielerischen Zynismus :1

/



2inch in Zukunft mit cincm — im Moment

SCl‘leinbar vollig verschrienen, antiquierten
—

Moralismus entgegenwirken wird. [Der Wi-

dCrSpruelt selbst zynisch zu schreiben, Wolf—

gang Pohrt als Titelgeber zu nehmen und

glcielizeitig cinem Peter Sloterdijk vorzuwer—

10“, daB er Sannyasin geworden sci, ist eine

der wundersamen Uberraschungen dieses Bu-

ches].
Poltrts Erfolg beruht auf dem eigentlich

durchsichtigcn Koncht Wort-Effekte zu er—

Zielen und einen Gcgenstand von einer uner-

wztrtetcn Seite untcr ungewb‘hnlichcnt Blick—

Winkel zu zeigen. Er hat damit die Uberra-

§Cltung des Lesers auf seiner Seite, da der/die

ta den Gegcnstand so noch nie sah. Dieser

Aha-Effekt erholit beim Leserfolgeriehtig die

Bereitseliaft den Kurzschliissen und Tot-

Selilag-Verglcichcn Pohrts und Co. recht zu

gebcm‘ — dies umso mehr, wcnn der Aha—Ef-

fckt (lurch gckonnte Wortwahl verliingert
erd- Die Begeisterung iiber die Worte hilft

helm Hinuntcrwiirgen des Behaupteten.
Man konnte jctzt weiterfragen, warum ge-

rade das neue, alte KONKRET und die alter-

nativ-diffuse TAZ sich als Forum anbictcn.

Man kiime auf cinen frustrierten aber immer

"00h aufrecht-sich-diinkenden marxistischen

‘lCrausnger, dcm allcs Spontaneistische,
Anarchistische, Alternative, Grfinokologi—
Schc im tiefsten Innern sehr fremd (und zuwi-

(lcr) geblieben ist und dcm es in den Kram

DaBt, das alte Politikvcrstiindnis zu retten. in-

dem man das Neuc durch braune Vergleiehe

abZLlwtirgen versucht. Man kiime im zweiten

Fall auf einc linke und eine links-spiritualisti-
SCllC Leserschaft die beide bei der Stange ge-

hallCn Wcrden miissen. Pohrt triigt
— in den

Angen so manches Redakteurs - also vermut-

llCh zur Ausgcwogenheit bei, wcnn die Anzei—

gescitc schon das ihrige tut.

WCr sich selbst iirgern will, teucr ist es nicht:

”Dikunur der Ifieundfichkefi«, 9.80D14.

"53 VOm Sozialistischen Forum Freiburg.
1984- Vertrieb: Regenbogen-Vertrieb Berlin.

Wolfgang Haug

la Wolfgang Pohrt verschreibt, dem der SF

'

zeugend dc

ZEITGESCHICHTE

Suckut, Siegfried: Die Betriebsra’tebewegung in der

Sowjetisch Beaetzten Zone Deutschlands (1945-
‘

1948). Zur Entwicklung und Bedeutung von Arbei—

terinitiative, betrieblicher Mitbestimmung und

Selbstbestimmung his zur Revision dcs programma-

tischen Konzeptes der KPD/SED vom >>besonderen

deutschen Weg zum Sozialismus<<, Haag + Herchen

Verlag, Frankfurt 1982; 764 S. 88.:DM ‘
.

Die vorliegende Untersuehung Ist In jeder Bezxe-

hung ungewohnlich: Die Aufarbeitung einer un»

wahrschcinliehen Materialffille. die ErsehlieBung-

wohl aller moglichen Quellen zum Thema lassen das

Urteil Zu: Die Betriebsriitebewegung in der SBZ von

1945 his 1948 kann als erforscht und abgesehlossen

betrachtet werden.
. . ‘ ..

Die Untcrsuehung der Arbeiterintttativen for be-
triebliche Mit- und Selbstbestimmung in der SBZ ist

— hauptsiichlieh gestiitzt auf bisher nicht erschlosse-

nes und zugangliches Quellenmaterial der DDR
—

>>methodiseh . . . ein reines Beispiel klassrseher histo—
rischer Forschung<< (Peter v. Oertzen, Vorwort); Ste

ist ein wichtiger Beitrag zur Geschlchte der deut-
schen Arbeiterbewcgung in den ersten Nachkriegs-

ren und bringt damit zugleich auch neue Erkennt-
'ah .J

e zur Aufbauphase des zweiten deutschcn Staa-
niss

tes.

Trotz seiner strikten Begrenzung
auf das Thoma

arbeitet der Verfasser die politlschen, 'okonomi-
ozialen und kulturellen Ausgangsbedmgun—schen, s

.
_

gen heraus, die das NS-Regtme durch seine totale

Kapitulation hinterlassen hatte, Enstehung, Verv

lauf, Zielsetzungen und Ergebnisse der Betriebsra-
tebewegung werden exakt nachgezeichnet. Erklar—

bar ist diese Bewegung nur auf dem thtergrund der

unentschlossenen sowjetisehen Besatzungsm'aent
und der von ihr installierten und wetsungsabhangi—

gen Behérden, den Wiederaufbau des lfandesnun—
verzt‘xglich und planméBig anzugehen. Dtese Locke
fullte die Betriebsréte‘uewegung auf bet‘rieblicher
Ebene aus. Sie setzte weitgehende Mttbestmtmungy
rcchte durch und zeigte ansatzwelse eine breite Ten‘

denz zur Arbeiterselbstverwaltung. Diese wrclerum
konnte sich nur wegen der Unentseluedenheit und

erstaunlich widerspriichlichen Polmk der Besat-

zungsmacht, der KPD/SED und desFDGB gegen-

fiber basisdemokratischen Arbeitermltlativen"ent-
wickeln. Diesen Nachweis hat der Verfasser uber—

monstriert. Dan’iberhmaus ist es dem

ungen
- ohne seine zentrale Fragestel-

n Betriebsréten als die Trager Von

ungstendenzen
von Teilen der Arbei-

ihrer Bestimmungsgriinde und
'

en. aus dem Auge zu verlieren —. eme

gentlevtlfgtldregl’hase der Gewerksehaftsgeschiehte der

DR aufzuhellen. .

SBgig) Betriebsré’ttebewegung hat weder in der

DDR—Geschichtschreibung noch in der des Westens
ihren angemessenen

Platz gefunden. So hat dieDis-
sertation von Ernst Suckut MaBstabe fur die welterc

zeitgesehichtliche DDR-Forsehung gesetzt: »D1e. zu-

kiinftige historische und PolttlkWtsSenschaftliche
Forschung fiber die Nachkrtegsgeschlcnte

der SBZ

und die Entstehung der DDR Wtrd an
dieser grund-

legenden Arbeit nicht vorbetgehen konnen.« (Peter

v. Oertzen, Vorwort).

Verfasser gel
lung nach de

Selbstbestimm
tersehaft in der SBZ,

Hans-Jiirgen Degen

:KEINE ZENSUR ANARCHISTISCHER

ZEITUNGEN l

UNZERSTUTZT DIE ANGEKLAGTEN

FREIRAUM - MITARBEITER l

Spendenkonto:
Postscheckamt MUnchen

‘M.Dorfmu11er
‘

Kto.Nr.366483—801
S t ichwort "FREIRAUM"

7311aMahder

PHANTASIE

*Die Zivildienst-Uberwachung Ein Beitrag zur

Verweigerungskampagnc der Selbstorganisation
der ZDL: Die vorliegende Brosehure von Berthold

Kirkskothen und Wolfgang Urban (PF 1122, 3551

Lahntal) ist ein Beitrag zur Kampagne: >Verweigert
den Kriegsdienst — Widersetzt Eueh der Zivildicnst-

_ fiberwachung, die die SOdZDL vor fast genau zwci

Jahren ins Leben rief. Ziel der Kampagne ist es, die

§§23 und 79 ZDG abzuschaffen, die die Einplnnung
der Kriegsdientverweigerer im sogennnnten Vertei-

digungsfall
— und nicht nur dann — ermogliehen. In

der Broschiire werden gentigend Indizien angefiihrt,
die auf konkrete Kriegspléine mit Kriegsdienstvcr-

weigerern schlieBen lassen. aueh wcnn offizielle

Stellen immer wieder das Gegenteil behaupten. De-

mentiert wurcle auch sténdig die Existenz ciner

Wehrstraljustiz, bis eines Tages solche Pliine auf

Umwegen aus Bonner Sehubladen auftauchten.

Die Zivildienstuberwachung allein ist jedoch nicht

die Voraussetzung fur das reibungslose Funktionie-

ren cler Einberufungen von ehemaligen Zivildienst-

leistenden im Krieg. Sie ist letztlich ein Teil eines rie-

sigen Uberwachungsapparates, der sich, >zivi|es

Meldewesem nennt und den Militars fur ihre Zwek-

ke zu nutzen wuBten. Zivildienstfiberwachung und

Meldewesen geben dem BAZ standig AufschluB

fiber den Aufenthalt eines Kriegsdienstverweige-
rers. Deshalb und weil der nachste VOBO vor dcr

Tiir steht, sollte man sich diesen Bereich staatlicher

Uberwachung genauer ansehen.

* NEUERSCHEINUNGEN, die dcm SF zuge-

sandt wurden bzw. auf der Buchmesse auffielen. Ei-

ne ausffihrlichere Rezension behalten wir uns teil-

weise vor

*
Ulrich Klemm: Anarchistischc Piidagogik;

Winddruck Verlag 1984, 112 S.. 12.80DM
*

Zo d'Axa: Leben ohne zu warten: Edition Nauti-

lus. 1984, 142 S.
* Michail Bakunin: Die Rcaktion in Deutsehland;
Edition Nautilus 1984
"

Augustin Souchy: Reisen durch die Kibbuzim;

Trotzdem-Verlag. 1984, 68 8., 6.-DM
*

Wolfgang Hang: Erich Miihsam - Schriftsteller

der Revolution, Trotzdem-Verlag, 21984, 205 5.,

12.-DM
*

Nicolas Walter: Btr. Anarchismus (mit kommen—

tierter Liste emfehlenswerter Literatur zum Anar-

chismusl); Libertad-Verlag, 31984, 158 S.. 8.80DM
"

Marockh Lautenschlag: Wenn der Schnee in

meinem Land fiillt; Medea-Frauenvcrlag 1984. 120

S.. 16.80DM .

*
Als die Surrealisten noch recht batten (Texte und

Dokumente). (Hg. Gunter Metken); Verlag Die

Wolkc. 31983, 432 5., 36.-DM
*

Richard Huelsenhcck: Doktor Billig am Endc:

NW v. Karl Riha. Vcrlag Die Wolkc 1984. 180 S..

14.80DM
*

Im Teufelskrcis dcr Verschuldung. Der Interna-
tionale Wé'ihrungsfonds und die Dritte Welt (Hg. V.

Korner. MaaB. u.a.) Junius-Verlag. 1984. 261 S..

ca.20.-DM
*

Victor Hadwiger: ll Pantegan u.a.: Edition Text

+ Kritik. 1984 (Hg. Hartmut Geerken u. Klaus

Ramm) 305 S.. ~12.—DM

Paul Scheerin..'t: Revolutionére Theater—Biblio-

thek. 2 Bde.,31983. Edition Text + Kritik. 250 S.. je
32,-DM
"

lnga Buhmann: 19712Makedonischer Grenzfall.

64 8.. 10.-

Ankfindigung:
Etwas abseits ffir anarchistisehe Leser liegt dcr

Beltz—Verlag (Weinheim/Bergstrasse). Deshnlh sei

schon jetzt darauf hingewiesen. daB dort Murray

Bookchins Buch »The Ecology of Freedom« in deut-

scher Ubersetzung erscheinen wird. Vermutlich im

Herbst 1985)
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Oskar Maria Graf —

Ein Anarchist "in Lederhosen

von Bernard Arracher

. _—.r WJ/

Der bayrische Volkssehriftsteller Oskar Ma—

ria Graf wiirc am 22. Juli dieses Jahres 90 Jah-

re alt geworden. Erst vor 10 Jahren ist Graf

von einem breiteren Publikum neuemdeekt

worden. Auch auBerhalb Bayerns. Dank der

Wiederveréffentlichung seiner Bficher im

Sfiddeutschen Verlag, gab es eine Grafrenais—

sance, die heuer in Funk- und Fernsehsendun—

gen und in einem dreitégigen Oskar Maria

Graf~Symposium in Mfinchen ihren Ausdruck

fand. Literaturkritik und Literaturwissen-

schaft tun sich noch immer schwer Graf als dzis

zu akzeptieren was er war, und als was er sich

selbst Zeit seines Lebens betrachtet hut: als

bayrischen Provinzschriftsteller.

Die gescheiten Worte und die abgehobenc
Spraehe dieser Beitréige und feiern paBten SO

gar nicht zu ihm. Er, der von sich sagte. duB cr

ja nicht fiir Kritiker, Dichterkollegen und In-

tellektuelle schreibe, sondern fiir das Volk.

wurde von der »Creme der Grafologem mil

Worten gefeiert, dioe von denen, fiir die Cf

seine Biieher geschrieben hat, nicht ohne wei-

teres verstanden worden wéiren. Die Méiglicli-
keit ihn seinem Zielpublikum, dem Volk, wic-

der nahezubringen, wurde vertan. Man blieb

untcr sich.

Graf war Bayer! Er hat das Bayernklischcc
gehaBt, das seiner Meinung nach von den

Bayern erfunden wurde. Dasselbe Klischce.

das jenen Leuten heute noeh im Kopf stcckt.

die ihm ein steriles Weltbiirgertum umhiingcn

wollen. Die alles, was auch nur emfernt mit

>>Bayern<< zu tun hat, in die rechte Eckc stel—

len. Fiir diese Leute, mit ihren BerfihrungS-

éingsten und Vorurteiien, ist Grafs Festlmltcn

an der bayerischen Spraehe, am »boarischen

Gwand<<, seine Vorliebe fur bayerischc Wirts-

hiiuser selbst im fernen New York, nur Spic-
gelfechterei, Sehauspielerei, Jux.

In seinen besten Werken besehreibt Grail

seine Heimat. Kein Autor vor und much ihm

hut buyerisehes Leben und bayerisehe Men—

schen so rcalistisch, so wirklichkeitsgctrClL
und vor allem so kritisch beschrieben wie er.

Er hat seine Heimat nie fiberhéht odcr ver—

kliirt dargestellt. Graf hat auch nicht zu dcm

unseligen Bayernklischee beigetragen 1m dem

seine Vorgiinger Ganghofer und Thoma niclit

wenig gcslrickt haben. Grafs Romane sinC1

hart und unerbittlich in ihrcr Sittenschildc—

rung und Sozialkritik. Er zieht eine scharfc
Grenze zwischen Herrschern und Beherrscli-
ten und slellt sich bedingungslos auf die scilC

der letzteren.

Oskar Maria Graf wurde am 22. Juli 1894

als neuntes Kind des Biickermeisters Max

Graf und der Bauerntochter Theres Heim—

rath, in Berg am Starnberger See, geboren:
Schon als kleiner Bub muB er in der Biickch'

mithelfen. Zusammen mit seiner Schwcstcr

Nanndl liefert er Brot uns Semmeln an diC

Hotels, Gastwirtsehaften und an die sich d2“

”.1815 gerade ansiedelnde stiidtisehe BourgCOi‘

sle nus. Sein Lehrer Karl Manner begeistcrt

Ilin und seine Schwcster in jenen Jahrcn fill

die Literatur. Die Kinder nutzen ihre langcn

Brotgi‘mge um Gelesenes zu diskuticren und

sclbst Gcsehiehten zu erfinden. Der jungC
Grzlfliest alles was ihm in die Héinde fiillt: Hei-

ne. GOP—the. Stifter, Uhland, besonders nbcr

bceindruckt ihn Leo Tolstoi. den er zeitlchcnfi
als sein Vorhild betraehten wird, dessen Ethik
zur lexime seines handelns wird.

Aus der Volksschule entlassen. beginnt fill

Oskar die besonders harte Lehrzeit im Fami-

lienbetrieb der Grafs. 1906 schon war scin Vii‘
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[cr gcstorben und scin iiltcrcr Bruder Max, ein

dcspotischer, vom wiihclminisehen Militaris-

"“15 gcpriigtcr Mensch, den dic ganze Familic

haBtc, hattc dic Biickerei fibcrnommen. Von

Cincm »rolcn« Biickergcscllcn, der in dcr

grafschcn Bachstube tiitig war, hért Oskar das

Crstc Mal ctwns fiber den Sozialismus. Die

Ideen des Gcsellen mc'igcn wohl in jcncr Zcit

Cin Liclitbiick fijr ihn gewcsen scin, als er und

mit ihm die ganze Familic, vor den grausamen

Gcmcinhcitcn des Bruders zittcrtc. Graf sag-

IC Spiitcr cinmzil, cr miissc sich nicht erst von

marxistischcn Schriftgclchrten sagcn lasscn,

was Sozizilismus ist, der Sozialismus sei ihm

Von Kindhcit an auf den Riickcn geprugcit
Worden. Als ihn sein Brudcr wiedcr cinmal

Schwcr mithmdclt, weil er dahinterkommt,

dill?) Oskar sich in cinem Schrzink in der Gcsel-

lanammcr cine gchcimc Bibliothek angelcgt

hat, flicht er, 17jiihrig nach Munchen. Einc

Karricrc 211s Dichter schwcbl ihm vor.

In Munchen angckommen liiBt er sich als

Crstcs Visilcnkm‘tcn druckcn. Oskar Graf,

Schriftstcllcr. Von seiner Schriflstellerci kzinn

Graf niclit lcbcn. Er schliigt sich als Liftjunge,

Béickcrgchilfc, Mullcreiurbcitcr und Anstrei-

Cher durch. Uber cinen Buchbinder, der Tiir

an Tiir mil Graf in Untcrmictc wohnt, kommt

Cr mil dcr Gruppe >Tzlt< in Verbindung. Er hat

(liesc komaktaufnahmc in scinem Buch >Wir

smd Gcfzmgenc< beschriebcn:

”Der Buchbinder griff nach ciner Broschfire,

die uuf seinem Tisch lag, und hiclt sic mir hin.

ES war Tolstois >Sklavcrei unserer Zeit-

‘--
. .>.Izi<, sagte ich einmal leichter: >Wer

glaubt dcnn an Toistoi heutc? Ein paar LCUtC,

11nd die kénncn nichts machen gcgcn cine gan-

ZC Welt.< Dcr Buchbindcr sah mich viclsagend
an und meinte cindringlich: >Es mfissen abcr

mchr wcrdcn, und wcnn nur erst cinmal cin

Paar Mcnschcn anfangen und vcrtretcn diese

Grundsiilzc und bringcn cs den anderen bei,

was (1:1 drinncn stcht, dann werden es viele,

”Nd wir habcn die Anderung dcr Weltl<

D85 vcrsland ich nicht. Dumm stand ich da

und fragte vcrlcgcn: >Gibt cs denn hier solche

MCnschen?< Aufdas schien mcin Nachbar nur

g‘iWartctzu habcn. >Jaw0h1<, sagtc erjetzt ge—

df‘mPft gcwichtig, >wir sind schon ziemlich

Vlelc hier. Auch die Syndikalisten sind bei

uns. Wollcn Sic mal mitkommen? Es wird Sic

Slchcr intcrcssicren.<
Ich warvollkommcn dumm.

’WiC heiBt denn dicser Verein?< fragte ich

"flCh cinem Augcnblick.
DPT Buchbinder liichclte: >Das ist kein Ver-

em‘ Das sind Anarchistcn. Wir kommcn alie

Freitagc zusammcn, im Restaurant >>Glok—

kc.“bac|1«. Es ist cin Dikussionsabend. Bald

W'Td WiCdCr cine gréBcre Versammlung sein.

Wir wollcn mit den Soziaidemokraten abrech-

”Fn‘ Das sind nur Brcmser und Bijrokraten,

the die ganzen Arbeitcr verdummen.< Als er

Sah, daB ich stauncnd und bléd dastand, ging
CF \vieder an den Tisch und nahm aus der

Sclhubladc cine zweitc Broschfire, die er mir

r°.lclnc_ >Da ist cigcntlich alles drinnen, was

‘Vlr Wollcn. Lcscn Sic doch dic Sache mal

duroh, und wcnn Sic Lust haben, dann kom-

an Sic am Frcitagabcnd mit<, sagte er und

Verabsehicdcte sich von mir. Ich ging in mein

”Timer zurijck und [as Landauers >Aufruf

ZUm Sozialismus<. Das war die zweitc Bro-

Schism, dic mir mcin Nachbar gegeben hatte.

{\Uf den lctztcn Sciten standen die >Zw61f Ar-

:IckCl dcs Sozialistischen Bundcs<, und darun-

T" War cin blziuer Stcmpelz >GruppC Tat,

1lnchcm” ..

Sehr friih am andcren Tag stand ich auf, ging

auf die StraBe und suchte das Restaurant-

>Glockenbach<. Wéihrend des Dahingehens

erstanden schaurige Bilder in meiner Phanta—

sie: Bombenkeller, verwegcne Gestalteni Ge-

heimtiiren. .. Verfiucht, wo war denn diescr

verfemte >Glockenbach<?. .. Ein Sehutzmainn
kam gemfichlich des Weges. Ich ging auf ihn

zu, nahm schuehtern meinen Hur ab und frag—

tc harmlos: >Biitschc‘3n, kénnen Sie mir sagen,

wo hier die Anarchisten zusammenkommen7<

>Wie<, sagte der, >die Artistem?
>Nein, die Anarchistem, sagte ich.

. .

Das Gesicht des Schutzmannes verwnehtigre
sich, wurde steinern amtsméfiig. Er mag mich

einige Sekunden scharf und‘sagte
auf einmal

schroff: >Kommen Sie mai m1t!<. . .«

Die Polizei lieB Graf nach einem kurzen

Verhér wieder laufen. Der Buchbinlder na_hm
ihn bei der nfichsten Gelegenheit rmr zu Clner

Versammlung der Gruppe Tat, die 1m Gam—

brinus in der Sendlinger StraBe stattfand.

Graf wurde mit der Aufgabe betraut Flugbiét-

tcr, Broschiiren und den >>Sozialist<< zu ver-

kaufen. Er hielt sich in seiner Naivitfit unent-

behriich fur die Bewegung und er der immer

in groBen finanziellen Schwierigkeiten steck-

tc, malte sich schon aus Wie er den Verkauf

der Broschiiren zu cinem eintriiglichen Ge-

schéift machen kénnte. Als er anderntags sei-
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ne Schwester Theres, die auch in Miinchen ar-

beitete, vom Geschéft abholte, erzéihite er ihr

gleich, daB er jetzt Sekretiir bei den Anarchi-

sten sci.

Als ihn seine fassungslose Schwester nach

dem Gehalt fragte, muBte cr passen. Das hat-

ten die Anarchisten vergessen ihm zu sagen.

Bei der néichstcn Versammlung erkundigte
sich Graf schfichtern bei Erich Miihsam:

»Verzeihung, Herr Muhsam. meine Schwe-

sler léBt fragen, was ich da Gehalt bekommc

und wie das mit der Anstellung ist?« Die gan-

ze Vcrsammlung brach in sehallendes Geiiich-

ter aus.

Nebcn Erich Muhsam und Franz Jung lernt

Graf in der Gruppe Tat aueh einen Konditor

Georg Schrimpf kennen. Mit ihm soilte ihn

bald eine herzliche Freundschaft verbinden.

in den Jahren 1912 und 13 vagabundieren
Graf und Schrimpf gemeinsam durchs Tessin.

wo sie Kropotkin und Carlo und Gusto Griiser

begegnen.
In Munchen zuriick, arbeitet Graf wieder als

Béicker‘ Seine schriftstellerischen Versuchc

bleiben weiterhin erfoigios. 1914, nach kur-

zem Aufenthalt in Berlin, veréffcmlicht

Pfemferts »Aktion« ein erstes Gedicht von

ihm. Obwohl auch Graf vom allgemeincn

Kriegstaumel mitgerissen wird, wie aus einem

Brief an Richard Dehmel hervorgeht. (>In der
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Hoffnung, daB auch mich die gerechte Sache

bald ins Feuer bringt. . .) ist dcr Kriegsdienst
Graf bald so zuwider, daB er eine Geistes-

krankheit vortiiuscht. Nachdem er auch noch

in Hungcrstreik tritt und die Sprache verwei-

gert, wird er fur Monate in die psychiatrische
Klinik Haar gesteckt.

Graf arbeitct nach seiner Entlassung aus

der Psychiatrie wicder in einer Brotfabrik. lm

»Simpilicissimus« und dcr >>Jugend<< erschei-

nen Kurzgeschichten und Sehnurren aus sei-

ner Feder. Als Kurt Eisner am 7. November

1918 auf der Theresienwiese in Miinchen die

Republik' ausruft, ist Graf unter den Men-

schcnmassen die in revolutionfirem Taumel

durch Miinchen ziehen.

Mit Hilfc einer reichen Gonnerin griinden
Graf und ein paar Freunde den anarchisti-

sehen »Bund freier Menschen<<. Er schreibt

Flugbliitter und liiBt sie zu zehntausenden ver-

treiben. Ein riesiges Plakat ruft zu einer Ver-

sammlung im Mathaser, einer von Mi'mchens

groBen Bierhallen, auf. Graf der Tolstoianer

ist entsetzt iiber das neuerliche BlutvergieBen
in Deutschland. Er wendet sich in seinen Auf—

rufen an »Menschen aller Stfinde<<, jegliche
Gcwalt solle vermieden werden. Am Ver-

sammlungstag drangen sich die Menschen im

Mathfisersaal, viele konnen keinen EinlaB

mehr finden. Graf wird es unheimlich zumute,
dic Sache waehst ihm fiber den Kopf. vollig

unvorbcreitet trilt er vor die Vcrsammelten.

Schon nach ein paar Siitzen beginnen Zwi-

sehenrufer die Versammlung zu storen und

ein Krawall bricht aus. Joseph Sonlheimer

(Miinchner Syndikalist, wird beim Einmarsch

der Freikorps 1919 umgebracht) reiBt die Ver»

sammlung an sich und schreit in den Saal:

»Den kennen wir schon. Er ist ein Tolstoianer

und sehr verworren.« Doch auch scin Versuch

zu sprechen geht im Radau unter.

Naehdem die Versammlung so kléiglich ge-
scheitert war, konzentriert sich der »Bund

freier Menschen<< auf den Erwcrb von Grund

und Boden urn Siedlungsaktionen im Sinnc

Gustav Landauers durchzufiihren. Die reiehc

Gonnerin Grafs sammelt Geld, so daB der

Bund einen Bauernhof in Blankenburg erwcr-

ben kann (vgl. SF-Nr.10 — Erinnerungen von

Hans Koch). Die Siedler, zu denen Graf

schon nicht mehr gehort, sind alles Leute, dic

von der Landwirtsehaft keine Ahnung habcn.

Auch dieses Experiment scheitert. Ein Gutcs
hat die Sache doch: nach dem Sieg der Reak-

tion bietet der Hof Unterschlupf fiir verfolgtc
Revolutionare. Graf hat diese Siedlungsepi-
sode in einer seiner Kalendergeschiehten (Die
Siedler) beschrieben.

Ahnlich wie Ret Marut, der spéitere B. Tru-

ven, ist er zeitweise als Zensor ffir die biirgcr-
liche Pressc tatig. Nach der Niederschlagung

der Raterepublik wird er verhaftet, aber nach

Filrsprache von Rainer Maria Rilke wieder

aus der Haft entlassen. Aus Graf, der bisher

einfach Oskar Graf geheiBen hatte, wird Os—
kar Maria Graf.

In den zwanziger J ahren etabliert Graf sich
als linker Schriftsteller. Vor allem sein groBcS
Bekenntnisbuch »Wir sind Gefangene<<, von

dem Gorki sagte, daB es das einzige Werk sci,
das den revolutionéren Geist der unterdriick-
ten deutschen Massen zum Ausdruck bringc,
verschafft ihm die lang ersehnte Anerkcn-

nung. Sein grdBter Erfolg in diesen Jahren

aber ist eine Sammlung erotischer Bauernge—
schichten und Schnurren die unter dem Titel

»‘Das bayerische Dekamerom erschienen
smd. Dieses Buchlein mit den derb-erotischen

Geschichten aus der bayerischen Provinz ist

aueh heute noch das meistgelesene und meist—

verkaufte Buch Grafs.

Am 17. Februar 1933 fahrt Graf zu einer

Vortragsreise nach Osterreich. Sein Exil be-

ginnt. Als man Grafs Biicher, auBer seinem

Bekenntnisroam »Wir sind Gefangene<<, auf
die sogenannte »WeiBe Liste<< setzt, ist Graf
auBer sich. Von Wien aus schreibt er seinen

beriihmt gewordenen Aufruf »Verbrcnnt

mieh«:»...Vergebens frage ich mich, womit
ich diese Schmach verdient habe. ...Diese

Unehre habe ich nicht verdient!
Nach meinem Leben und nach meinen Stre—

ben habe ich das Recht, zu verlangen, daB

meine Biicher der reinen Flamme des Schei-

terhaufens fiberantwortet werden und nichr in

die Hande und die verdorbenen Hirne der

braunen Mordbanden gelangen!«
Seine Biicher werden daraufliin in einer Son-

derveranstaltung der Universitat Miinchen

nachtraglich auf den Scheiterhaufen gewor-

fen, der Schriftsteller »aus dem deutschen

Reiche ausgeburgerw.
Graf meinte dazu: »Da die Regierungen aller

Li'mder der Welt diese Hitlerausbiirgerungen
anerkannten, war ich also vollgiiltiger Stan—

tenloser. Was ich mit wfinsehte bin ich tat-

s'achlich geworden. . .«

Naeh seiner Teilnahme am Februarauf—
stand der osterreichischen Arbeiter im Jahre

1934, gegen den DollfuBschen Klerikalfa-

schismus, fibersiedeln Graf und seine Lebens—

gefahrtin Mirjam Sachs nach Brfinn in die

Tschechoslowakei. lm selben Jahr wird er

zum UnionskongreB des sowjetischcn
Schriftstellerverbandes naeh Moskau eingela-
den. Graf verwirrt seine deutschen Kollegen
total als er dort in bayerischer Tracht auf—
kreuzt. Wfihrend Gorki die Sache ami‘isant

findet schamt sich die deutsche Kolonie fiir ih—

ren Landsmann. Seharen von Kindern laufen

dem Lederhosentrager hinterher, wenn CF

sich auf der StraBe blicken 153:, und versu-

chen ihn mit Nadeln in den Hintern zu ste-

chen. In seinem Buch »Reise nach SowjetruB-
land 1934<< beschreibt er auch die sich an-

schlieBende Studienfahrt in den Siiden dCl'

UdSSR, die er gemeinsam mit anderen deut—

schen Autoren untemimmt.

Am 2. Juli 1938 flieht Graf erneut vor den

herannahenden Nazis. Er fliegt von Brim“

naeh Holland und schifft sich dort gemeinsam
mit Mirjam Sachs nach New York ein, wo or

am 26. Juli des gleichen Jahres ankommt.

Diese Millionenstadt some dem bayerischen
Provinzschriftsteller zur zweiten Heimat wer-

den. Graf schreibt auch in New York Weiter

Bficher. Obwohl er sein sprachliches und SO-

,J/
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ZiaiCS Umfcld verliert, sehrcibt er weitcrhin in

sci"Cm unvcrwechselbarcn ins Hoehdeutsch

gCSctzlen Bairisch. Grafwcigcrt sieh Englisch
7.u lerncn. Er halt hartniiekig an seiner Leder—

hosc fest, beliitigt sieh aufbayerischen Fasten

fills Bl‘Czenbaekcr und Gstanzlséinger. naeh

I{'51301'5hring Exil spricht Grafgerade sovicl

r"ngliseh. daB er damit in einem Selbstbedie-

nungsladcn zurechtkommt. Auch seine Lcser—

{Chair vcrliert er. Trolzdcm sehreibt crweiter.

}}ri101f1 aufdas Endc des Fasehismus. >>Natiir-

“5‘1““ Silgt Graf spater, »habe ich schr viel fiir

(“0 Schublade geschrieben in all den Jahren.

ann man will ja nicht aus der Ubung kom-

men. und mein Vater selig hat immcr gesagt:
SzlChen die nicht verdcrben. sctzcn sieh friiher

”def Spiitcr alle ah. Gut ist’s. wenn man bci

SolChen Gelegenhcitcn genug davon hat.«

Er vertreibt seine Biieher im Selbslvcrlag,
(loch leben kann er davon nieht. Fiir den Le—

bensunlcrlmlt sorgt seine Frau Mirjam, die er

nach cler Scheidung von seiner crstcn Frau.

1944 Cndlich hciraten kann. Sie arbeitet bei

def dcutschen Literaturzcitschrift >>Aufbau<<

“‘5 SCkretarin, flir die aueh Grafhie und da ei-

f‘Cn Artikel schrcibt. WuBte cr damals schon,

m lenen finsteren Kriegsjahren, daB er nie

mehr naeh Deutschland zuriickkehren wiir—

dc? Wer wciB es. Graf bleibt auch nach Kricg—

sendc in Seinem Exil in dcr Hillside Avenue

lm 0beren Manhattan. Niemand ruft ihn, nie—

mand wcndct sieh an ihn. Er der sieh so fiir sci-

”0 HCimat eingesetzt hatte, er der wiihrend

d“ Kricgcs in den USA dem Bild vom bar-

1’ilrischen Deurschen entgcgenzuwirken ver—

Shchte. (was ihm den Vorwurf des Faschismus

ClI1hrachtc) er fiihlt sich von seiner Heimat

Vcrlusgcn_ Am 24. August 1950 schreibt Graf

an Wilhelm l-légner. (lcn bayerischen Sozial-

deokraten und ehcmaligen Ministerpriisi—
demon: >>Wirf1 cs nichl cine grOBcn Schatten

{‘Ui die so hoch geriihmtc bayerischc Kultur-

k")rdcrlmg. \venn man den, ich brauche kei-

nesfalls besehcidcn zu sein. stiirkstcn Dichter

(“930$ Landes, dcrart behandcll? Ich lcgc ih-

n0n hier ein englisch gedrUcktcs Blatl bci, aus

dem Sic crsehcn, daB die gréBIen Geister (ler

.Wch mcine Bedeutung crkannt haben. Und

'Ch miichlc wissen, welches zutiefst bayerisehc
Buch‘ Wic mcin Hauptwcrk. »Das Leben mei-

ncr Mutter. bayerisches Lebcn, baycrische
All und haycrisches Volk so bekannt gemacht
lim Wic dieses? Vicle meincr Biicher sind eng-

115d“ franziisisch. spanisch, russisch, finnisch

”"9 Ischechisch erschienen. Nur die Heimat

fiche” Sich nichts um mich.

GmL (ler Irotz seincs robuslen AuBcrcn
“1“] "012 seincs kracherlcn und selbslbewuB-

Fe“ Auftretens schr sensihel war, wollte nicht

in seine Hcimat zuriick. die sieh ihm gegen—
”11°F

gleichgiiltig. ja manchmal sogar ablch—

"93‘ Vcrhiell. Es mégen auch politische
('rundc. (lie vor allem heute immcr liir scin

Anshleihen angeffihrt wcrden, mit cine Rolle

‘uc‘l‘iclt haben. Graf dcr in Westdeutschland

SC" "0U aufkeimcndcn Antisemitismus und

Mn
”Pl‘OlZiges I’rasscrtum« heftig krilisierte‘

III‘CII‘C aueh liir den andcrcn dcutsehcn
Staat

‘V'Olil
“Mel uhrig, daB er hatte zuruekomrncn

:
Cn- Mchrfaeh jedoch schon hatte er einen

,

Ug ”“Ch Deutsehland gebucht. vcrziehtete

3:“ déinn immcr wieder auf eine Ausreisc aus

llicri1U5A‘ WCil cr hefiirchtcte als Staatenloser
,.

[ mChr hincingclassen zu wcrdcn. Seine

mléTh‘Cr. die wiihrcnd (lcr Nazidiktatur
nicht

“H

n '"

Dcytschland crscheinen kennten,
”9011 mm In bcidcn dcutsehen Tellstaalcn

\fl/

wicder aufgelegt. Dem Werk, »Das Leben

meiner Muttem, ist der gréBte Erfolg beschic-

den. Graf selbsl hielt es ffir das Buch, das alle

seine anderen Biicher fiberdauern wiirde.

Thomas Mann hat dieses Buch, das die Fami-

lic Grafs mit der zentralen Figur dcr Mutter

beschrcibt, ein wahrcs Monument der Pictiit

und Liebc, und in seiner Art klassischcs Bueh

gcnannt. Es ist dariiberhinaus cine iiuBerst

wirklichkcitsnahe und detailgetreue Schilde-

rung baycrischcn Lebens am Ausgang des 19.

und zu Beginn des 20. Jahrhundcrts.

Graf zu lesen ist sehr kurzweilig und ver-

gnfiglieh. auch fiir Nichtbayern. Geradc aber

filr Bayern eine Art soziokulturelle Gegenge-
schichtsschreibung. Was Graf iiber Ludwug

Thoma sagt, gilt in sehr viel gréBerem MaBe
noch fiir ihn selher: ». . .wer es untermmmt,

dem Wesen dieses Diehters auf den Grund zu

kommcn, der darf nicht mit abgewelktcn, Bc—

griff gewordenen und vieldeutigen Werten
hantieren. Er muB konkret bleiben und Jedes

Ding, Von dem er spricht, aus genau derselben
stammeseigentfimlichen, bayerlseh-bauerh-

49,

Chen Anschauung heraus in die Greifbarkeit

rficken, mit einem Wort, er muB dem gleichen
Boden entwachsen sein. Sonst gleitct er zu

leicht ab ins literariseh-spekulative, unleben-

» dige Betrachten.«

Der Roman »Die Erben des Unlcrgangs<<,
der schon im Januar 1943 als Manuskript vor-

lag, 1946/47 fiberarbeitet wurdc und 1949 bei

Kurt Desch unter dem Titel »Die Eroberung
der Welt« ersehien, kann als politischcs Testa-

ment Grafs betrachtct werden. Obwohl der

Roman zu Grafs kijnstlerisch eher weniger be-

deutenden Werken gehc‘jrt, ist er gerade heu-

te, im Lichte der Abrfislungsproblematik,
wieder héchst aktuell. Graf entwirft in ihm,
wohl auch unter dem Eindruck des 2. Welt-

krieges, eine Gesellschaftsordnung, die von

einer Mischung aus Tolstoianertum und

Landauerscher Siedlungspolitik gepriigt ist.

Die Welt wird durch einen atomaren Holo-

caust fast entvélkert. Die Uberlebenden zic-

hen als Nomaden ijber die Kominenle. Nur

langsam organisiert sieh die verschont geblie-
bene Bevélkerung. Die Menschen streben ci-
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Mil eine'm Vorwort des russischen Diehters Alexander Block
und zwei Briefen Bakunins im Anhang,
Kleine Bijcherei Band 1. Englisch Broschur, 10.- DM

Carlos Semprun-Maura
REVOLUTION UND KONTERREVOLUTION

IN KATALONIEN -

Das Standardwerk zum spa-

nischen Biirgerkrieg. Uber Re-

volution und Staat. Von gesell-

schafllicher Selbstverwaltung
und bUrokratisehem Dirigis-
mus. ln einer tiefgreifenden
Analyse widerlegt der Autor

die vielen parteiliehen Mythen,
die bis heute die Geschichtssehreibung beherrschen.

Paperback mil 30 Fotografien versehen, 288 Seiten. 36: DM

Marinus van der Lubbe

UND DER REICHSTAGSBRAND / ROTBUCH

Die Verteidigungsschrift der Freunde Lubbes — und die

Widerlegung einiger Legenden und Falschungen. Sowie

Lubbes Reisetagebuch und Briefe aus der Haft.

Niederlandische Erstausgabe 1933. Deutsche Erstausgabe.
Paperback. illustriert, 175 Seiten, 19.80 DM

20 d’ Axa

LEBEN OHNE ZU WARTEN

Von Mazas nach Jerusalem
Der Herausgeber der liberta~

ren pariser Zeitschrift »Ende-
hors<< schildert Erlebnisse und

Begebenheiten seiner Flucht
durch Europa in den Orient —

die Polizeien der alten Welt
stets auf den Fersen. Eine

abenteuerliche Reise im Jahr
1892 vor dem Hintergrund der ZO d'Axa. ‘

I
Anarchistenverfolgungen. Das Bekenntnisbuch eines freien
Gelstes zur individuellen Unabhangigkeit gegeniiber Staats-
und Parleidogmen, eine brillant gesehriebene Ermutigung
zum Ungehorsam. Paperback, illustriert, 144 Seiten, 18: DM

Edition Nautilus / Nemo Press
Prospekt anfordern! Hassestr.22 — 2050 Hamburg 80

no dezentralisierte Ordnung an. Der Provinz—

schriftsteller bekennt sich noch einmal zur

Provinz: »Je kleiner die Gebiete, umso bes-

ser. Sie blasen dem Nationalismus dus LC'

benslieht aus, vor allem vermindern sie Un-

reeht und Unmenschliehkeit. .. So was sieht

man in so einer kleinen Provinz schncll und

wehrt sich dagegen. Provinziell muB die Wcll

werden, dann wird sie mensehlieh!«-

Das Fundament der Weltfoderation. diC

Graf vorschwebt, biiden die >>verwaltung5—
und gerichtsautonomen Agrogemeinden, in

welehen Bauern, Arbeiter und Intellektuellc

gleicherweise Besitzer und NutznieBer v0n

Grund und Boden und aller Produktionsmit-
tel sind.<< Die Verfassung, die sich die We!I

gibt entspricht teilweise wortlich Landauers

>>Zwélf Artikeln des Sozialistisehen Bundes<<.

Der Roman von dem sich Graf bleibenden Ii-

terarischen Rang versprochen hatte,b1ieboh—
ne Resonanz. Auch bei seiner Wiederveréf—

fentIichung im Jahre 1959.

Im Jahre 1958 wird Graf Biirger der Verei-

nigten Staaten. Erst als auf Fiirspraehe promi-
nenter deutscher Emigranten, wie Albert Ein—

stein und Thomas Mann, der Passus >>Landes-

verteidigung mit der Waffe in der Hand« ffif

Graf aus der Einbiirgerungsformei gestrichen
wird, leistet er den Eid. AIS er beim Schworen

die Hand heben 501], und niehts dergleichen
tut, hebt ihm ein Freund von hinten den Arm

hoch. Noch im selben Jahr macht Graf sich in

die alte Heimat auf.

Zur 800 Jahr-Feier der Stadt Miinchen liest

Graf im Cuvilliestheater. Die Lesung gerfxt
zum Eklat. Als er in kurzer Lederhose und

Traehtenjanker zur Lesung antritt, bleiben

die Honoratiorenpléitze leer. Erich Kéistncr.

der die einfiihrenden Worte sprechen 50”-

weigert sich. Er héilt Grafs »Aufzug« nicht fiir

gebiihrlieh genug und attackiert ihn hart in def

miinchner Presse. Dali Graf die ganze AngC‘

legenheit vollig natijrlich sah, und er nichL

wie ihm heute gem unterstellt wird, provozic-
ren wollte, geht aus AuBerungen seiner Ver—

wandtsehaft hervor. Er hatte sich mil seinCr

Familie beraten und als auch die es fiir gzmz
natiirlieh hielt, die Lesung in dcr Trueht le

halten, ging er in der Lederhose. Auch der d2!—

malige OB Vogcl fand es nicht ungebiihrlich.
daB ein bayeriseher Schriftsteller in dcr LC‘

dernen aus seinen Werken liest. AIS er ziuf

dem Weg zur Lesung an einigen Polizistell

vorubergeht, kiopft er dem néichstbestcn ziuf

die Schulter, und meint: »K6nnts ruhig heim—

gehen. Dic Revolution is seho Iang vorbei.«

Mitten in der Lesung hem Graf auf und

sagt: >>Jetz hab i a soichan Durscht, jzl “’35

mach ma denn jetza da?« Ein Mann der Bfih‘

nenfeuerwehr holt ihm eine frische Mail, und

naehdem er getrunken hat, liest er weiter.

Dreimal noeh kehrt Graf in seine HeimflI

zuriick. Als er sich entschlieBt, endlich ganz

heimzukehren, und an Vogel sehreibl: >>Auf

die Frage, ob ich nicht in meine urspi‘mglichC
Heimat zuriickkommen will, kann ich ihncn

heutc nach Iangen sehr eingehenden UberlC'

gungen mein Jawort geben<<, léiBt ihm der TQd
keine Zeit mehr. Am 28. Juni 1967 stirht er In

New York. Ein Jahr spéiter wird seine Umc

auf dem Bogenhauser Friedhof in Miinchen

beigesetzt.
‘

Ludwig Marcuse schrieb in einem Briel 21‘"
Graf aus dem Jahre 1954: ». . .Was ich an D”

vor allem sohéitze. daB Du nic vergessen 112151-

was cin Anarchist ist. .. und Dieh danuch be-

nommen hast.«

In einem Text aus dem NachlaB bekennt sich

Graf noch einmal in uller Deutlichkeit zum

Anurchismus: »Wie ich zum Beispiel neulich‘

/



naCh fast 50 Jahrcn wieder im Tessin, in L0-

Car110, Ascona und Umgebung gewesen bin,

(kl hab ieh mich an verschiedene Erlebnisse

Crlnnert. In die dortige Gegend bin ich alsjun-
80f Anarchist, mit meinem unvergeBlichen,
VCrstorbenen Freund, Georg Schrimpf, ge-

kOmmen. Der selbiges Mal noch Konditor

“Nd erst spiitcr Kunstmaler gcworden ist. Der

Schrimpf hat mich auf den Anarchismus ge-

bracht, und hat mich sozusagen darin unter-

Tichtet. Unsere hauptsiiehlichsten Lehrer
M

Profit-Gangster Heidemann

von Rolf Recknagel

DOT schlimmste Profit-Gangster in Traven-

Gcschiiften war der STERN-Rechercheur
GC’YI Hcidcmann. Uber seine Gier nach

Ruhm und Geld mit den gefiilschten Hitler-

Tagebiichern sehrieb bereits Erich Kuby

(KOnkret-Verlag, Hamburg bzw. Volk und

Welt. Berlin 1983). Heidemann hatte in der

Zeit vom Januar 1981 bis Mai 1983 mit diesen

Finschllngcn 1,7 Millionen Mark erhalten. Bei

der >>Tagcbiichcr<<-Afféire spielte auch Heide-

”jilnns Frau Barbara eine Rolle. Meine Ab-

SICht lSt es, wegen der Gaunereien von Bar-

hafa UHd Gerd Heidemann in die Vergangen-
hen 2“ Schauen:

1m Hamburger STERN Nr.34 vom 25. Au-

gust 1963 kam Heidemanns erste Publikation

ubcr B. Traven: es sei August Bibeljé. Da

ab“ Heidemann durch meine Publikationen

crfahren hatte, daB es mit August Bibeljé
“'Chts auf SlCll hatte, versuehte er, mit mir in

Yorbindung zu kommen. Wir trafen uns sogar

.C‘nmal in Berlin im Monat Juni 1963, so daB

’Ch Heidemann die Fehler nachweisen konn-

19’ ihn all!" den »falschen Traven<< gemaB der

BT‘Milleilungen, Nr. 31 vom November 1958

""Wics und ihm etliche Unterlagen fiber Ret

arut gab.

.HCidC-manns spliteres Bueh »Postlagernd
jaml’iCO. Die abenteucrliche Suche nach B.

haven“. Blanvalet Verlag Munchen 1977,

)Cg‘m“ 0r bereits mit einer Luge: »Der

STERN-Chefredakteur Henri Nannen habe

”"1 gebcten zur ehcmaligen Frau des B. Tra-

Ven mit dem Namen Hedwig Meier zu kom-

an und mit ihr in Iserbrook zu sprcchen. Sie

Saglc de STERN-Reehercheur Heidemann,
“[3 Traven dcr damalige »August Bibeljé<<

gcWCSCH sei. Uber diese Fchlinterpretation
War bcreits in den BT-Mitteilungen vom No-

Vlemr 1958 einc Richtigstellung erfolgt.
DOT Profit-Gangster Heidcmann hatte wohl

Urch "mine Publikationen in der Hamburger
»D‘c ATidere Zeitung<< (12.7.63) und in »B.

vacn~ Beitriigc zur Biographic<< (Reclam-
Crlag, LciPZig 1966) erkannt, daB er sieh mit

e1 Marut niiher beschz'iftigen muBte. Zur

‘C'PZIgCr Buchmessc 1967 kam plétzlich
’Crd HcidCmann mit seiner Freundin Bar-

de
zu mir. und als sic kein Geld und keine

eielegcnhcil fiir cin Hotel batten, wohnten Sle

no

Woehe bei‘uns in der WaldstraBe.

Perv em? Frau Ellen befand sich in dicser Zeit

iilcf‘dc ”1 Clner Leipziger Klinik. Mir sagte

a “136mm", Cr wiire bcim STERN vor allem

.i hmograph tiltig, deshalb besaB er cinen

SColloilmmrat. leh muBte jcden Tag als Faeh—
2i

llldchm zur Bibliothekarschule in LClp—

g‘LQUIZscli. AuBerdem muBtc ich fur den

“Ming mCiner funf Kinder sorgen. Barbara

Sehl'GCTd Heidemann wohnten in unscrem

in d‘delmmCr, und wenn sic zum Essen Oder

(ll
1C

Slilflt gehen wollten, muBten sie vorher

”Ch “191" Arbeitszimmer.

b

waren der Franzose Proudhon, der russische

Furst Peter Kropotkin, sein franzosischer

Freund Elisee Reelus, die italienischen Syndi-
kalisten und die deutschen Schriftsteller Gu-

stav Landauer, Erich Muhsam und Rudolf

Rocker. Und unser Evangelium war das Bueh

von Max Stirner, »Der Einzige und sein Eigen-
tum«.

Fijr mich als Bayern, der alles bloB so ver-

steht, wie er es verstehen will, war und ist der

Anarchismus eine ganz groBartige Uberzeu-

leh habe erst bei den STERN und KON-

KRET—Publikationen »Ich fand B. Traven<<,

»Er ist ein Sohn des Kaisers<< festgestellt, daB

Heidemann meine Dokumente, Unterlagen

und Bilder von Ret Marut alias B. Traven

heimlich fotographiert hatte. Niemals sagte

oder schrieb Heidemann etwas fiber meine

Forschungen, die er in Leipzig gestohlen hat-

te. Ferner log Heidemann mit seiner »Entdek-

kung<<, daB die Witwe von B.Traven, Rosa

Elena Lujzin—Traven ihm gesagt habe, Traven

sei »ein Sohn des Kaisers Wilhelm II.«. Rosa

Elena sehrieb mir am 26. Juni 1967: »Ich

mfichte Sie auch wissen Iassen, dafl ich nie-

mals Mr. Heidemann erzfihlt habe, mein

Mann sei der Sohn von Wilhelm IL, obwohl er

(Heidemann) mich diesbeziiglich immer wie-

der fragte.« . .

Einige der genannten Ereigmsse kann man
ausffihrlich nachlesen in »B.Traven. Bertrage
Zur Biographie<< (Reclam-Verlag

..

Leipzig

1971/1982.) Die zusz‘itzlichen Fakten uber Ma-

rut alias Traven durch den mexrkamschen

gung und Weltanschauung. Ich meine nicht so

etwas Grobschlachtiges bei dem dic Leute

gleich denken, es handelt sich um Kénigsmor—
de, Attentate auf Staatsprasidenten und Bom-

benwerfereien verwilderterTerroristen. Nein,
nein, ich meine ihn alsWeltanschauung. Noeh-

mal gesagt, also der Anarchismus ist mir so-

fort eingegangen. Es ist genau das, wofiir ich

seit jeher gewesen bin!«

NachlaB von B. Traven, die ieh bei meinem

Besuch im Juni/Juli 1981 feststellte, sind aber

nicht eingearbeitet.
Deshalb sei noch zu dem Profit-Gangster

Heidemann erlautert: als ~B. Traven den

STERN-Artikel »Er ist ein Sohn des Kaisers<<

las, war er am darauffolgenden Tag auBerst

argerlich und wfitend. Rosa Elena erzahltc

mir, daB es in ihrem Haus in der Calle Missis-

sippi 61 in der Naeht furchtbar rauehte . . .Ro-

sa eilte nach unten und erlebte in der Kiiehc

ihren »Skipper«, der eine Menge Dokumente

im Ofen verbrannte.

Da ich sowohl im Jahre 1976 und 1981 fur

langere Zeit in der Calle Mississippi 61 wohn-

te, kenne ich den umfangreichen NaehlaB von

B. Traven ganz genau. Seine Unruhe im April
1967 hatte nichts mit einem »unehelichen

Sohn von Wilhelm II.« zu tun. Sowohl Rosa

Elena und ich wissen um die Herkunft von B.

Traven. Aber wir sind der Meinung (Tra~

vens), daB die Entwicklungsstadien des

Schriftstellers wichtiger sind.
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{fie Bakunin-Hiitte. Eine Riickschau von

I‘ntz Scherer, Berlin.

Am 16. Oktober 1930 kam ich als Handwerks-

bUrselle nach Suhl im ThUringer Wald. Unter

undercm crziihlte mir Genosse Roth, cin

V0lksschullchrer. (1le die FAUD (Anareho-

Syndikalisten), Ortsgruppc Meiningen, cine

Hf'lllc gebuut hiittc. die dcn Namcn »Baku-

”Ill-Hilttm fiilrrl. Die Meininger Genosscn

freuten sich immcr, wenn cin auswéirtigcr Ge-

nossc vorbeikam und dort auf der Huttc cin-

l(clinc. Eigcntlich war mcine Reiseroutc iibcr

Hlntcrnah, Sonnebcrg und Kronach vorgese-
he“. Abcr die Nachricht iibcr diese Huttc un-

SCFCT Genosscn in Meiningen faszinicrtc mich

5" l'nngcin, daB ich mir sagte, viele che

fuhrcn nach Rom. Also kommc ich auch auf

““19”! anderen ch nach Bayern. Ich war be-

gelstert und wiire am licbsten sofort losmar-

SChicrt. Es war schon spilt am Abend, doch ich

muBtC mich bis zum naehsten Tag gcdulden.
Am 17. Oktober marschicrte ich in aller

Flfillc los. Zucrst nach Heinrichs bei Suhl.

chr suchtc ich alte, bekanntc Genossen, die

flmilie Jiigcr, auf. Sic wolltcn mich durchaus

Roch fcsthalten und redcten mir zu, noch eine

WOChC bci ihnen zu bleiben. Ja, wenn ich

”00h nichts von der >>Bakunin-Hiitte« gehort

g°_habt hattc. dann ware diese Einladung fiir

mich willkommen gcwescn, aber so? Bei Re-

39“ 20g ich nach dem Mittagesscn weiter.

chr Dillstiidt crreichte ich noch am sclben

21g abcr crst sehr spat am Abend die Stadt

Mcmingcn. Am niichsten Morgen suchte ich

den Vorsitzcndcn der FAUD-Ortsgruppe,
0‘10 Walz, auf. Zufallig war auch dcr Kassie-

rcfianz Dressel anwesend. Jetzt brachte ich

mem Anlicgcn vor, die »Bakunin-Hiitte« von

der id! in Suhl gchort hattc, kennenzulernen.

Auf mein Dréingcn hin, fiihrtc mich Genosse

rf‘nZ noch am sclbigcn Vormittag auf die

Hung. Am Flugplatz vorbci, durch dichten

Vald llnd immcr bcrgauf erreichten wir nach

45 Minutcn, die von mir so sehr erschnte Hut-

Ic‘ Sic bcgcistertc mich restlos. Zurfick zur

Stadt ging cs durch das Hascntal. Dieser Weg

“7” nOch schoner, aber auch schwieriger zu

{Inden' Am Abcnd sollte ich bei Genossen in

def Stadt schlafcn, was ich aber ablehnte. Lie-

bCT Wolltc ich den Weg noch einmal gehcn und

auf dcr Hume schlafen.

Man gab mir die Sehliisscl und ich zog los.

15 ‘Ch am darauffolgcnden Morgen wieder

)C‘ Filmilic Walz erschicn, war die erstc Fra-

gcj wie hat cs dir gcfallen? GroBartig crwidcr—

I? lch' D11 gab man mir den Rat, hier in Mei—

””‘Scn ”Dd zluf dcr Huttc als Huttenwart zu

)lglbcn- Abcr aufdcm Arbeitsamt lehnte man

:“Cil mit der Bcgriindung ab, mein Wander—

‘dC‘Cm ware noch nicht abgelaufen, und da

eiselbe noch 6 Wochen Gfiltigkeit hatte,

I:ICuBthicsc Zcit erst abgewandert werden,

.VOT Ich mich irgcndwo festsetzen konnte.

) lcgbGCrIOsscn rcdetcn mir zu, ich solle doch

Berl 1911,
auch ohnc Stempelgeld. Da em. gro-

War
9”

dCr Meiningcr Gcnossen arbcxtslos
1m

« [91mm lCh dicses Ancrbictcn ab. Sc hielt

Wcitmmh
nur noch 4 Tage hicr auf und tippelte

Cr nach Munchcn. Nach 6 Wochen, am

pg'nFQVCmbcr, kehrtc ich, wie veraoredet,
ich

Ilieh nach Meiningen zuriick. Hier trat

”BISOfO‘rI mein Amt als Hfittenwart auf der
“k“nln-Hfittmz an. Und so erfuhr ich die

"‘Stclmng und den Werdegangdieser Hiitte.

u Deterstc Weltkricg (1914—1918) war vorbei

nd the Not der Bcvolkcrung sehr groB. Da

\

”7“

gen hier oben bei dieser neu
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haben sich mehrere politisch links orientierte

Freunde zusammen gefunden und ein Stfick

Land gepachtet, um darauf Kartoffeln zu

pflanzen. Hier war die treibende Kraft der

Seemann Ferdinand Ruttinger. Bald daraufl

land sich die Gelegenheit, Land auf der El-

linghauser Flur kauflich zu erwerben. Die

meisten Genossen hatten natiirlieh kein Geld,

aber Hermann Staedtler aus DreiBigacker

hatte durch eine Erbschaft seiner Frau, 11000

R.M. zur Verfiigung stellen konnen. Otto

Heller stellte 4000 R.M. zur Verffigung. Jetzt

fehlten nur noch 6000 R.M. Ein Bauer aus

Seeba, ein Verwandter von Fritz Baewart,

lieh dieses noch fehlende Geld. Genosse Sta-

edtler hat auf die Ruekzahlung seines Anteils

verzichtet, so blieb nur noch eine Schuldenlast

von 10000 R.M. Jetzt wurde das Pachtland

wieder abgegeben, denn die kleine Gruppe

hatte ja ihr eigenes Grundstuck. Im Jahrc

1922 war die Schuldenlast dann ganzlich abge-

tragen. Vom Jahre 1920 bis 1925 wurde nun

auf diesem als eigen erworbenen Grundstfick

Kartoffeln und Getreide angebaut. Die An-

fuhr von Di‘mger und das Pflfigen der immer-

hin 1/2 ha. groBen Flache kostete sehr viel

Geld. Auch kamen mittlerweile wieder mehr

Lebensmittel auf den Markt. So lieBen sie das

Feld einfach brach liegen. Aber immer wenn

sie konntcn, stiegen sie bei schénem Wetter

mit Frau, Kind und Kegel auf ihren bis dahin

so lieb gewonnenen
Platz. Er war auch herr~

lich gelegen, auf einem 500 Meter hohen
Berg. Hier gab es einen wunderbaren Welt-
blick fiber den Thfiringer Wald und fiber die

Rhon.

Ganz in der Nahe sah man den Dolmarliegen,
was der Ski- und Hausberg der Melnlnger
war. Eines Sonnt-ags wurden sie alle, die auf

dem Berg befindlichen Freunde, von einem

Gewitter fiberrascht. DurchnaBt zogen Sle

heimwarts. Zu Hause kam Franz Dressel der

Gedanke, dort oben eine Hutte zu bauen. Am

folgenden Sonntag nahm Franz Hacke und
Schaufel mit, um ein Loch auszuhePen. Diese
Idee fand groBen Beifall, hauptsachlich bei

den Frauen. Jetzt wurde von allen Genossen

gemeinsam ein groBes Loch ausgehoben.
Die

Frauen und Kinder suchten'Steine
und Moos.

In ganz kurzer Zeit hatten sne em Dach uberm
Kopf, wo sie bei einem unerwarteten Gewrt-

ter schnell unterschlflpfen konnten. Innen an

den Seiten befanden sich Banke, welche mit

Moos und Reisig gepolstert waren.
Bei dem

nachsten Regen waren alle begeistert und da

entstand der Name
— Schutzhiltte!

Jetzt hatte die Gruppe sch'onnd allerhand
uch einen zwclra rlgen a-

Werkzeug und a

erbauten Hiitte.

de immcr im Walde versteckt.

Jetzt kam der Gedanke auf, einen verschlieB-
baren Raum zu bauen. Belm

AbriB emer

Scheune bekamen sie ganz billlg Bretter, Bau-

holz und Dachziegel zu kaufen. Sand und Ze-

ment wurde im Rucksack aus
der Stadt her—

aufgeschleppt. Frauen und Kinder schleppxen

wieder Steine herbei, die Manner holten Was—

ser machten Martel und mauerten. Man muB
’

'

Elmer Wasser vom Weber-
wissen, um zwei

.

brunnen zu holen, brauchte man gut 50 Mum-

ten dabei durfte man sich noch nicht einmal

Dieses wur

ausruhen.

Jetzt wurden auch andere Mensehen auf
diese Gruppe aufmerksam. Viele griffen mit

zu beim Steine fahren und so entstand das er-

ste feste Gebaude. Man konnte sich jetzt end-

lich anderer Arbeit widmen. Es wurdcn Ania-

gen geschaffen, Blumen, Biische und Biiume

gepflanzt. Langsam bekam das ganze AuBerc

schon ein Ansehen. Auch die Kinder wurdcn

nicht vergessen. Unter den Hfmden des

Schlossers Franz Dressel entstand eine Schau—

kel und cin Kettenkarussel. Es kamen die

Spendcn wie gebrauchte Herde, Olen, Feld-

betten usw. Der Zustrom der Bevolkerung
wurde immer gréBer und ein jeder konnte sich

auf einem der Herde kochen, was er wollte.

Holz gab es genug, denn fast das gauze

Grundstfick war von dichtem Tannenwald

umgeben. Von den Besuchern wurdc der

Wunsch geéiuBert, Bier, Limonade oder sonst

etwas zu trinken. Nun sah sich die Gruppc ge-

zwungen, den Zufahrtsweg noch mehr zu be-
»

festigen. Bei Anfuhr von Getranken brachte

die Brauerei Gartenstuhle und Tische mit. Es

wurde eine Sammelbfichse aufgestellt. Am

Abend wurde diese Biichse entleert und der

Erlos von den Getranken half gut mit, den

schon angefangenen Neubau zu finanzieren.

Wir wunderten uns des ofteren, wieviel Geld

beim Offnen der Sammelbfichse vorgefunden
wurde. Woher kam dieses?

Hier kamen sehr viel Familien mit ihren

Kindern zu uns auf den Berg. Die Kinder

konnten sich hier oben austoben, denn das

Gelande war ja groB genug. Vor allen Dingen
konnten sie hier schaukeln und Karussel fah-

ren, was nichts kostete. Allerdings muBte von

uns immer einer das Karussel drehen. Es war

daran cine groBe Kurbel mit einer wunderba-

ren Ubersetzung angebracht. Jetzt grfindete
man einen eingetragenen Verein mit dem Na-

men >>Siedlungsverein fur gegenseitige Hilfe<<.

Dort waren nicht nur FAUD-Genossen, son-

dern auch Sympathisierende aus der Bevolke-

rung Mitglied, welche dieser Hfitte bis zu ih-

rem Ende treu zur Seite standen.

So wie bisher geschildert, fand ich diese

Hiitte bei meinem Antritt als Huttenwart vor.

Mann hatte versucht einen Brunnen zu boh—

ren. Hierbei stieB man nur auf Felsen und

Steine. Es wurde mit Ablosung gebohrt, da-

mit gar keine Stockung eintrat. Wenn man

den ganzen Tag fleiBig bohrte, so kam man

ungefahr nur 10-12cm tiefer. Und dieses auf

einem 500 Meter hohen Berg. Nach ungefahr
12 Meter Tiefe brach der Bohrer ab und trotz

aller Versuche, auch von Fachleuten, gelang
es leider nicht, denselben wieder herauszube-

kommen. Folglich wurde das Bohren wieder

eingestellt, und wir waren gezwungen, das

Wasser, das wir brauehten, weiterhin aus‘dem

Weberbrunnen zu holen.

Die Stadtverwaltung von Meiningen hatte

ja den Bau abgelehnt mit dcr Begrfindung:
»Wir konnen diesen Bau ni\cht genehmigen,
weil es dort oben kein Wasser gibt.« Ferdi-

nand Rilttinger, welcher in dieser Sitzung als

Zuhorer anwesend war, rief dazwisch'en:

»Man verbietet diesen Bau nicht, weil es dort

oben kein Wasser gibt, sondern weil wir Pro-

letarier sind. Wenn ein Reicher dort oben

bauen wiirde, so fragt kein Mensch danach,

ob es dort Wasser gibt. Wir bauen dochlu Die

Genossen setzten sich durch und die Hfitte

wurde gebaut.
Jetzt bekam dieser Bau den Namen >>Baku-

nin—Hfitte«. Auch wurde ein groBer Gedenk-

stein mit dem Namen unseres Vorkampfers
>>Michael Bakunin 30.5.1814 — 1.7.1876« aus-

gemeiBelt und aufgestellt. An der Stirnwand

dieser neuen Hutte wurde eine Marmortafel

in der GréBe von 55 X 70 Zentimeter eingelas-
sen mit dem Spruch



Freies Land und t'rcic Hiltte,

Freier Gcist und l'rcicx Wort.

Freic Mcnschen, l'rcic Sitte.

Zieht mieh stcts an diescn Ort.

Dieser Vcrs stammtc von dem Mcininger Ge-

nossen Max Baewert, weleher als lngenieur in

Italicn arbeitete. Da er cinen gutcn Verdienst

hatte, hat er aueh stcts unsere Hiittc mit Geld

unterstiitzt. Die Tafel war wciB mit schwarzer

Adcrung und die Schrift in schwarz eingelas-
sen. Im oberen Teil dcr Tafel war der Fiinf-

stcrn mit Hammer und Sichel cingemeiBelt
und getreu unscrcr Wcltanschauung schwarz

mit goldenem Rand. Diesc Arbeiten wurden

von Otto Walz und seinem Sohn Heini, wel-

cher als Steinbildhauer gerade in der Lehre

war, ausgeffihrt. Genau wie in der FAUD-

Ortsgruppe Meiningcn, wurden hier in dieser

Vercinigung Otto Walz als Vorsitzender und

Franz Dressel als Kassierer gewiihlt.
Nun will ich noch die Erbauer dieser Hiitte

nennen: Alfred Anschiitz, — Fritz Baewert, —

Franz Dressel, — Otto Eek, — August Filler, —

Fritz Landgraf, — Emil Liebeskind, — Ferdi-

nand Riittinger, — Hermann Staedtler, — Al-

fred Thomas, —— Edwin Walz und Otto Walz.

Vielfaeh kamen die Genossen schon am Sonn-

abend zur Hatte rauf, um mit mir gemeinsam
Holz zu holen, denn hier wurde fast nur Holz

gebrannt, zum Hcizen und zum Kochen.

Wenn die Genossen ersehienen, hatte ich

schon Wasscr geholt. Dazu hatte ich cin hol-

zernes Tragcjoch. Daran wurden zwei Eimcr

angehangen. Damit nicht allzuvicl Wasser auf

diesem holprigen Waldweg versehwappte,
hatte Franz Dressel zwei Deckel angefertigt,
welche fest auf cinen jcden Eimer raufge-
klcmmt wurdcn. Vor allen Dingen, damit

auch kein Schmutz hineinfiel, denn dcr gauze

ch war ja sehr eng und man streifte sehr

hushtandenBiiumeneutlang

An den Sonntagen war hier oben bei einigcr-
mchn gutcm Wetter immer allerhand Be-

tricb. Dann muBte des oftcren Wasser geholt
werden. Bier, Brause und Limonade muBte

dann auch immer ausgeschenkt wcrden. Das

Geld, welches ich in der Woche vereinnahmte
— denn in der Woche lieBen sich auch Bcsu-
cher hier oben sehen — wurde am Sonntag mit
dem Kassierer abgerechnet. Im Winter ka-
men des 6fteren Skiléiufcr hier vorbei. Sic
waren glficklich, wenn sic sich hier drinnen
aufwarmen konnten. Einmal kamen zweijun-
ge Skilaufcr, welchen ich auch Tee zum Auf—
wéirmen gab. Sic wollten zuerst nichts neh-
men, weil sic kein Geld bei sich hatten. Trotz-
dem gab ich ihnen den Tee. Dieses zahltc sich
dann gut aus. Dic Eltern des eincn Skiléiufers
batten ein Geschiift, wo ich immer mein Pe-
troleum kaufte. Ja, hier oben gab es noch kein
clektrisches Licht. Als ich zur Stadt kam und
mir mein Petroleum holen wollte,fragte mich
dic Geschiiftsfrau, ob ich der Huttenwart wii-
re. Als ich es bejahte, bckam ich von dieser
Stunde an mein Petroleum immer umsonst.
Auch kamen verschiedcntlich Sonntagsjiiger
mich bcsuchcn, wenn sic von ihrcr Sehnepfen-
jagd zuriickkamen. Sic leistctcn mir so man-

chc Stunde Gesellschaft. Hier blieben sic hau-

fig stundcnlang sitzen um sich aufzuwiirmcn.
Eincr dieser Jiigcr war ein Malermeistcr aus

Mciningen. Aus Dankbarkeit spendierte er

fiir die Holzvcrkleidung an dcr Hutte, genti-
gcnd Farbe, damit alles zum Friihjahr wicdcr

gestrichen wcrden konnte. Dieses waren ver-

einzelte Vorteilc, wenn die Hilttc immer fiir

jedermann offen stand. Auch kam dadurch s0

manche Mark in die Kasse und half uns mit,
weiter fiir unsere Idee und an der Hijtte zu ar—

beiten.

Zu Weihnachten 1930 war in Erfurt der

ReichskongreB der »syndikalistischen-anar-
chistischenJugend<<. AnschlicBend kamen a1-

le Jugendgenossen der Ortsgruppen Offen-
bach und Frankfurt am Main zur Hfitte, um

hier ihren Weihnachtsurlaub zu verleben.

(Von diesem Aufenthalt stammen die beiden

Photos, aufgenommen und dem SF iiberlas-
sen von Carl Giiltig, Offenbach. Anm. der SF-

Red.) Dieses war der hauptsachliche chck
dieser Bakunin-Hiittc, allen Genossen und
Genossinnen ein Heim zu bieten, wo man sich
frei fiihlen, bewegen und sich entspanncn
konntc, Nicht nur den Meininger Genossen,
sondern allen freiheitlich eingestellten Men-
schcn. Hier verlebte ich nun den Winter bis
zum 7. Mai 1931. Dunn zog ich wieder mit
zwei Freunden in die weite Welt, mit eincm
Berliner Jugendfreund und cinem Meininger
Junggenossen. Unsere Meininger Freunde ar-

bciteten weiter am Aufbau dieser Hiitte bis
zum Méirz 1933. Bis dahin kam ich noch des
ofteren nach hier und half we es irgend ging.

Dann kam das unheilvolle >>Dritte Reich«.
Sofort wurde diese Htittc enteignet und der
»SS« fibergeben. Nach mchreren Jahren trat
man von der NSDAP an Otto Walz heran und
wollte ihm fiir unsere Meininger Freunde die-
se Hutte wieder zurfickgeben. Aber Otto
lehnte mit der Bemerkung ab, nach der Ent-

eignung im Jahre 1933 habe sich unsere Sied-
lungsgemeinschaft aufgelost. Dicses war auf

jeden Fall richtig. Man konnte ja nie wisscn,
ob die Nazis nicht erfahren wollten, ob diesc
links orientierte Gruppe noch existiertc, um

dann zuzufassen und alle hinter SchloB und

Riegcl zu bringen.

Auch die Nazi-Diktatur ging voriiber, aller-

dings crst im Jahre 1945 nach eincm grauen-
vollen Krieg. (Ich kam damals als Gefangencr
der Russcn nach Meiningen.) Unsere Bewe-

gung war unter der Herrschaft der Nazis gz'inz-
lich zerschlagen. Otto Walz trat nun —

um po-
litisch tiitig zu scin — der kommunistischen

Partei bei. Dort wurde er als altbekanntcr RC-

volutionér sogar Vorstands-Mitglied. AIS CY

erfuhr, daB ich als Gefangener bei den Russen

war, befreite er mich aus deren Handen. [Ch

blieb noch einige Tage in Meiningen. Fast cin

jedes Gespréich zwischen uns drehte sich um

unsere altc >>Bakunin-Hiitte«. Otto machtc

mir den Vorschlag, wieder als Hfittcnwart

dort oben zu fungieren, was ich aber alilchnte.

Erstens hatte ich meine Familie in Berlin und

zweitens wilrcle ich nie und nimmer in die Par-

tei. am allerwenigsten in die KPD eintrctcn.
Otto rcdete mir zu, ich konnteja meine Fami—

lie nach hier holen und er wiirde dafiir sorgen‘
daB ich nie in die Partei einzutreten brauchtc,

was ich aber in Abrede stellte. Im Jahrc 1925—

26 hatte ich in Jena in Thiiringen in eincr kom—

munistischen Genossensehaft gearbeitct und

well ich damals ablehnte in die Partei cinzu-

treten. wurde ich, der am Aufbau dieser 66‘

nossensehaft stark beteiligt war, entlasscn.

Wicviel schlimmer moge esjetzt aussehcn. WO

Meiningcn von den Russen besetzt ist‘.’ Auch

Franz Dressel gab mir mit der Ablchnung

rccht, trotzdem er es gerne gesehen hiiNC~

wenn ich in Meiningen geblieben wére.

lm November 1946 verstarb unser Frcund
Otto Walz an Krebs. Die letzten 14 Tagc war

tiiglich ein Mitglied der Kreispartei dcr KPD

bei ihm am Krankenbett und da liegt die Ver—
mutung nahe, daB Otto im UnterbewuBtscm

die Hiittc mit Grund und Boden durch Untct-
schrift der Partei fibergeben hat. Unserc tiling
gebliebenen Genossen, die dem einstlgcn

>>Siedlungsverein fijr gegenseitige Hilfc<< an-

gehorten, versuchten nun ihre alte von ihncn

crbaute Hutte wieder zuriickzubekommcn-

Da wurde nach langem Hin und Her und lan-

gem Verhandeln mit den Russen gcdrolit.
Was bei einer Diktatur dabei herauskommt.

ist wohl jedem Menschen klar. Au‘ch ohnC

Unterschrift von Otto batten die sogenanntcn
Kommunisten dieses Land mit Hiltte bcschlfl-

gnahmt. So ging das einstige, mit viel MUhC‘

Arbcit und Opfer, erbaute Grundstiick dCT

Arbeiterschaft wieder verloren.



VOrahdruck aus »an LANGE HOFF-

NUNG<<, dem Begleitbuch zum gleichnami-
gen Videofilm der Freiburger Medienwerks-

‘att, Trotzdem-Verlag, PF 581, 7410 Rentlin-

gen; 170 S., 17.-DM. Das Buch erscheint zum

1Januar 85, dem 1. Todestag Augustin Sou-

dfys; es enthalt Interviews, Briefe von 1936,
dle Reisebeschreibung, eine Kritik Walter

Mfgflmanns, eine Literaturliste und Filmogra-
Phle zu den Filmen iiber den Spanischen Biir-

gerkricg. Das Gesprfich, aus dem wir den fol-

gt‘nden Ausschnitt abdrucken, fand Ende

APril 1983 in Barcelona statt.

>>C1ara (lealmamz): Wie lange warst du im

Gefangnis?
Diego (mit Schrifrstellcrrzamen: Abel Paz): Ich

War nicht so langc drin — lcider — die schlimm-

$.19 Strafc war ftir mich, dic Francozeit zu

chrlebcn und zu schcn, was Franco aus Spa-
mcn machtc.

11”“ (Eda. CNT-AIT): Ich mochte noch auf

dlcdahrc, die Anzahl der Jahre im Gefangnis

ZE‘kakommen. Du warst 11 Jahre im Ge-

f‘fngnis. das ware in anderen Landern ein Un—

dmg- ltalicn, Portugal. . .,
in Spanicn war das

g‘mZ normal. Da waren 20 Jahre und mehr

gfmZ normal. In Frankreich war Blanqui der

lungs“? politischc Gefangenc. Noch ein ande-

ref Anarchist in Frankreich, ein Kriegsdienst-

VCFWCIgerer, war so langc drin. Abcr das sind

A.llsnahmcn. In Spanicn warcn 10Jahrc so gut

‘ch nichts.

C[War Wart ihr im Knast fiber den Kriegsver—

1311f informicrt?

D‘CEOI Wir hattcn cine Gefangencnzeitung,

“'_0 nichts drin stand. Aber wir hatten unscre

CIECHCH Informationsmcdien, illegalc' Infos

VOI} auBcn. hcimlich. Heutc kommt ja jede

ZSnung in den Knast. Damals gab’s noch

mchl mal die ABC (konscrvative Zeitun-

$)~’Ya< auch nicht und auch nicht dic Falangi-

:Ectlzcitungcn. Aber cs gab immer cincn Weg
U1 die Infos, durch ‘ncn Pfarrer odcr ’ne Non-

“? llsw.. odcr cincn Wiichter. .. und so kam

(11f? franquistische Pressc rein, und wenn man

:19" Zeitung dann andcrshcrum las, wuBtc

11‘ Kit)?“
lauft: immer das Gegenteil war rich-

mi"!
If

hoiftcn. da Franco mit Hitler zusam-

..
1Eczlrheitct hattc, daB Franco von den A1-

ihllc‘rmn'vorurtcilt wiirdc. Wirdachten3 daB wir

nu; freikamcn. Das war die allgcmcmc Mei-

Re Elm} Knast. Wir glaubtcnauch,
daB (110

do Iéll )‘Ilk WlCdCr cmgcfulirt wurdc. Im >l’cnal

ICn E‘gov (Knast)habc1.ch mII altcn Militan-

()(icrbl<:[)t0clicri
und mcinte,

ClIC 'Englandcr
4

_

.

mis mtercssicrt mcht, was m Spamen

E:‘;'C}FI.Sic
wollcn Franco nicht stfirzen: das

into
1L

itm dcrcn Intercsse. Dcnnwcnn sucfies

Iclflffiicnn
hattc. dann hattcn SIC sciion 36

“Cthtnu l\Onncn. und das war cbcn' mcht ge-

nicmltn: Was src wollten. war, dle in Spanren

Neil): Passwrt. und daB Franco an dcrlMach‘t
Ch

Dre AItcnIragtcn lTllCll. Wie alt ich SCI.

.5‘11110. daB lCl] wiihrcnd dcs Burger-

nliZifgs
noch .ein Kind war. darauf hat cincr

“’lr u
geolirieigt. Das war 1944. 1950 trafcn

( ilnnn: In
cmcm antlcrcn-Knast. Dahabc Ich

gen 7&9?“th
>>Ich kann dlr Jetzt awe: Ohrfel-

"mini!”Ckggbcn'«
Er cntschuldigtc srch und

( ic Fit; 512115 Ich rechtbc'haltcn-hat‘te, und daB

[orcg21g‘111dcr
und Amis tatsachhch kcm In-

mu};
hattcn. Er hat sechs Jahrc dazu gc-

11, um das zu kaptcrcn. Nur mit der

\

Die Iange Hofinung

Hoffnung, daB sich was andert, konnten wir

bestehen und durchhaltenr Denn zchn Jahre

sind nicht lang, wenn man 22 Jahre alt ist und

dann bis 32 drin ist, von 30 bis 40 Jahren ge-

nauso. Von 50—60 ist es auch hart, aber in der

Jugend ist es am hartesten. Wir dachten, daB

wir im Dezember rauskamen. Obwohl das

spanische Volk antiklerikal - nicht antikatho-

lisch — ist, dachten wir, daB wir Weihnachten

rauskamen. Und wir warteten von Weihnach-

ten zu Weihnachten — elf Weihnachten lang

und nichts passierte!

’53 kam ich dann frei. Aber es war eine fal-

sche Freiheit. Ich ging auf die StraBe raus,

suchte Arbeit, aber das war unmoglich. Alle

15 Tage muBte ich mich bei den Bullen mel-

den. Es war eine fiberwachte Freiheit!

Luis: In der Zeit, Von der Diego erzahlte, bil-

deten sich bewaffnete Gruppen (Bewegun-

gen) bei den Kommunisten und der freiheitli-

chen Bewegung, Guerrillakiimpfer etc... .Die

letzten, die diese Linie verlassen haben, war

die freiheitliche Bewegung. Die Kommuni-

sten haben bereits ’45/’46 den bewaffneten

Kampf aufgegeben. Wir machten bis ”SO/’51

weiter. 1949 ist wichtig als Datum fijr den Un-

tergang des Anarchismus (Oktober ’49). In

drei Tagen wurden 300 Leute inhaftiert. Es

wurden Personalakten angelegt. Der Bruder

von »E1 Quico<<, Jose Sabaté, wurde auf der

StraBe erschossen, der jungste Bruder wurde

gefangen (Miguel Garcia) und auch andere.

Bei dieser Razziaaktion gab‘s sieben bis acht

Tote. Mit der Gefangennahme wurden die

Untersuchungen fiber die Leute erst eingelei-

tet. Man legte Akten fiber die Organisation

an. In Spanien verschwand dann jede Art von

Widerstandskampf. Es gab neue Phanomene,

55

die lange brauchten, um sich herauszukristal-

1131eren. Von den Leuten her — keine Organi-
sation — eher spontane Bewegungen: Streik

der StraBenbahner, Aktionen, die Ortega y
.

Gasset an den Uni’s durchffihrte, Opposition
zu der Falange. Das kristallisierte sich mit der

neuen Linken in den sechzigerJahren heraus.

Diego: Die Sache sieht etwas anders aus: die

CNT hat schon immer mehr auf der Militanz

bestanden. Das war die falsche Einstellung.
Obwohl man sah, daB die frontale Attacke

keinen Erfolg hatte, wurden keinerlei Lehrcn

daraus gezogcn. Die Opposition war bis 1947

aktiv. Trotz der Organisation kam es zu einem

Ruckschlag, weil die Leute die Hoffnung ver-

loren. Es gab keine Losung, die Knaste waren

voll. Es waren 14 nationale Komitees im

Knast, zusatzlich die regionalen. Die Leute,

die sich dem bewaffneten Kampf anschlossen,

waren Militante der 5., 6. oder 7. Generation

(. . .)
Die Frage ist: wie und warum verlor die

CNT den AnschluB, und wie fand sie wieder

dazu? Die CNT hat, glaube ich, sehr wenig ge-

macht, und muB jetzt die Konsequenzen tra—

gen. Die KP hatte keine Schwierigkeiten: sie

hatte vier oder ffinf Linien, wo’s immer einen

AnschluB gab. Die Sozialisten auch nicht, weil

die Kinder dér Burgerlichen zu ihnen kamen.

Die Partei baute sich wieder auf, —mit den neu

dazugekommenen Kraften, und nahm eine

sozialdemokratische Richtung an,
— in Uber-

einstimmung mit der okonomischen Situa-

tion, die bedingt war durch die Emigration,

die 1953 mit dem Offnen der Grenzen be-

gann....



Das politische
Engagement war ihm

Berufung und Verpflichtung
Nachruf auf Otto Rcimers

Unter dieser Uberschrift gratulierte 1977 die

Badische Zeitu‘ng unserem in Laufenburg an

der Schweizer Grenze lebenden Genossen Ot-
to Rcimers zum 75. Geburtstag. Am 22.10.84
ist Otto Reimers 82-jiihrig gestorben; am 4.12.
wurde er auf dem Ohlsdorfer Friedhof in

Hamburg beigesetzt.
Seine Lebensenergie hatte nach dem Tod

Von Margret Rcimers zum Jahreswechsel 83/
84 merklich nachgelasscn. Unsere Redaktion
stand schon vor der dem Erscheinen der er-

sten Nummer des SF mit Otto in Verbindung
und erhielt so manchen Hinweis, zahlreiche
Zeitungsausschnitte und anderes Material.
Zuletzt kamen auch Buchpakete; Otto ver-

teilte seinen NachlaB an Genossen, ans adz in
Wetzlar und an das Amsterdamer lnstitut
(dort liegt jetzt Z.B. seine umfangreiche Kor-

respondenz) zu Lebzeiten.

Geboren wurde er am 17.9.1902 in GramL
bek bei Molln in Schleswig Holstein,’ dort

wuchs er zusammen mit funf Geschwistern
auf. Sein Vater fie] bereits 1914. So daB er sich

als Altestcr nach der Schule sofort bei Bauern
und als Waldarbeiter verdingte um die Krie-

gerwitwenrentc aufzubcssern. 1919/20 ergab
sich die Moglichkeit beim Bau unterzukom-

men, er blieb dabei und arbeitcte spiiter in ci-

ncr Hoch-und Tiefbaufirma in Hamburg. Seit

1920 war Otto aktiv in der antiautoritéiren Ar-

beiterbewegung geworden. Es begann, als er

1919 auf einer Baustelle cinen Arbeitcr ken-

nenlernte, der dafiir agitierte, daB alle Arbei-

ter und lntellektuelle in einer Organisation zu-

sammengeschlossen sein sollten, die Partei-

und Gcwcrkschaftsaufgaben nicht trcnnt und

den Betrieb als Basis zur Organisierung be-

trachtet. Dieser Arbeiter warb {in die réite-

kommunistischc AAU (Allgcmeine Arbeiter

Union) und Otto begann die wochcntlichen

Zusammenkfinfte‘ der Ortsgruppe Gélzow zu

besuchen. Er berichtete von Diskussionen in

der IfflandstraBe, die in der Regel bis 2 Oder 3

Uhr nachts andauerten und in dcnen alle

linksradikalen Zeitungen, Biicher von Ferrer

und Ramus oder auch »Der Justizmord von

Chicago<< durchgesprochen wurden. In der

Auseinandersetzung um die Notwcndigkeit
einer Partei (KAPD) und deren Politik (u.a.
die Frage nach der Mitgliedschaft in dcr Ko-

mintern), spaltete sich die Unionsbewcgung
1921. Otto Reimers stimmte Wic die gcsamtc
Hamburger Union dem Konzept Otto Riihles

und Franz Pfemfcrts fur cine Einheitsorgani~
59110" (AAU-E) zu, die eine Parteiorganisa-
tron und den AnschluB an die KI ablehnten.
Die AAU-E nfiherte sich in den Jahren 1923~4

der anarchosyndikalistischen FAUD und de-
leglertc Franz Pfemfert zu den Kongchen der
1AA. Auf Ortsebene kam cs zur Bildung von

sogenannten antiautoritéiren Blocks. >>Untcr
dem Namen >Block Antiautoritiirer Revolu—

0
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tionfirm kamen Freitags im Lokal Planeth allc

GFUPPCH zusammen. Redner waren ncbcn

Hamburger Genossen, Rudolf Rocker, Karl

Roche, Ramus, Ernst Friedrich, Bertold
Kahn, Franz Pfemfert, Winkler und ilndC-FC-
Eine Bcsucherzahl von 300—400 war 0ft lull“C

Seltenheit. Mit Rocker hatte man einen V0“

tragszyklus von sechs Abenden organisicri-
Thema: >Nationalismus und Kultur<, DicsCr
war von Abend zu Abend Starker besucht. SO

daB wir von dem obigen Saal in den gréBCrC“
nach unten gehcn muBten.« (Niederschrift V-

O.R. V. 28.3.72; SF-Archiv) ln diesel] JahrC-n
iibernahm Otto Reimers zusammen mit SC"

nem Freund Paul SchijB den chicb dcr

Zwickaucr AAU-E-Zeitung >Proletzrrisclter
Zeitgeist<. Eine Zeitung, die von 1922 1115
Miirz 1933 erschien und sich von den Posith‘

nen Otto Rflhles zu mehr anarchistischen cnt-

wickelte, so daB sic beim Auflosungsprozc.
der AAU-E als selbstfindige Gruppe mit chcr

anarchistischer Auspréigung weitcrbcstzmd.
>>Nach dcr Machtfibernahmc der Nazis war

die wcitcre Heraus abe des'>l’roleturiscllffi”1
Zeitgeist< unmoglic , da kem Druckcr 5"

bercit fand zu drucken. Rechtzeitig hzitten W‘"

uns in Hamburg einen Vervielfaltigungsflppa‘
rat gckauft und stellten nun illegal. fast mt"
natlich cine 12-seitige Schn'ft >Mahnruf< I“

kleinem Format her. die an allc ProletarisehC
Zeitgeist Gruppen versandt wurde. Fiir CIHC

/



DeCkadresse hatte jede Gruppe schon im De—

Zej‘nbcr 1932 vorgesorgt. Mitte 1934 stellten

“’11” choch die Hersteilung ein. Der Versand

WUrde ctwas riskanter, aber vor allem war un-

Sér Grund, daB ffir den Inhalt kein Verstiind-

ms bei den Arbeitern bestand, ja — fast eine

flchiscndc Haltung, denn, wenn es auch

henBt >mzm habc nichts von den Zustfinden in

den KZ’S gcwu8t<, so bangle doch jeder da-

Vof, ins KZ zu kommen.« (Notiz v. O.R.,
Marz 1946; SF-Archiv)

.In den 2, Weltkricg brauchte Otto Reimers

mcht, da die Baufirma ihn immcr freistellen

kOnnte, erst rccht, als die Bombenangriffe auf

Hamburg bcganncn und die U-und Hochbahn

In)?“ wieder aufgebaut wcrden muBten.

“ahrend des 3.Rciches verfaBte er »Nach-

ankcnswertes<< fiber die Zusténde, sammelte

943101131 wie Zeitungsausschnitte fiber das

-RCiCh, abcr auch z.B. von den Engkindern
abiECWorfcne Flugschriften, u.a. mit einer Re-

do Thomas Manns.

Vic/1:315.
Mai 1945 verteilte Otto das erste ver-

altigte Nachknegsflugblatt. »Was Tau-

SC’Tdc in Hamburg ldngst wu/Jten und ausspra-

Chen — manclzer dabei im KZ landete — wurde

2:"
Von Naziseite endlich als Tatsache aner—

(”121171; tmd (lamit .das Lebert tausender Kinder

len Dmucm
sowze ansfiindzger Mfinner erhal-

klr'irt
er Rewhssmtthalter Karl Keufmarm er—

den ”(am
3.5.45 um 13 Uhr) m emem Aufruf

km a'mburgem: )Das Sehlcksal des Krieges

ab Hrmcllt mehr gewendet werden; der Kampf
0’

in der Smdtbedemetihre sinnlose, restlose

I Grille-hung . . . Tod und Zersto'rung der letz-

IS", EAIsle"zmb‘glichkeifen.’(

(“Legs vim/31m: wir schon seit Staiingrad, auch

ma ‘1

azzbanden wu/3ren eslaber dime Schiarken
MIL

zten crbarmtmgslos jene meder, dze das

[1"[lail])fCICIi,
was heme Kaufmcmn, zur Kapi-

1‘, 211011
selber zugibr. Sie alle, (. . .), die heme

;.. Glrlgrau gctamt oderflz‘ichteten, andere mm

51.32116}: mir der Armbinde ~des Roren Kreuz

i’lirltl’rSIOIZIererz, oder als HlIfSpOIIZL’I abends

(ch ircni Gewchr nach Hause kommen. Wir

mr lei-1
szc (. n) Tausende Insassen der Ham-

Eng” KZ-Lager werden rederi, fiir tausende

H’ii‘
zosscnc, Vergtzstemrd Gertchtete, werden

(Fl
andercn imscre Summen erheben.. . .«

”gblatt v. 4.5.45; SF’Archiv)

(3:105 Frcunde und.Gcnosscn aus der >P-Z-

MEPW .Ernst Flermg, Paul Zinke und Karl

me Cinski
hatten the Nazis 1m KZ Neucngam-

Cr m9“) Tag vor dem Emmarsch der Englan—

Cn u

It In dlC chlc gewlorfenen Handgrana-
“0m

n1_gcbraeht. Paul kaes Frau war m ei-

Kiclcr Gefiingnis erhiingt worden.

e210}? 1945 versuchten sich die fiberleben-
0.5 454mburger

ncu
gm orgamsrcren.

Am

mam
publmcrten 51c Drneut eine erste

“'Urde Sr dcslgMahnruffi 21b September 45

Scklor lie
polltische Betatigung 1m britlschen

narch'cgal.'Nun begannen die Hamburger

finderc ISI'en
mtcnsw abcr erfolglos SIC-h mit

mcingqn
Inken Gruppierungen fiber em ge-

“mCS Vorgehcn auseinandcrzusetzcn.

hugging-.05
zur Grim-dung von »Vereinten

ie H] lur Demokratlsehcn Ausziu e.V..«,

u"(101:11)llr-gcr Anarchistcn beteillgen sueh
[Cr “€110

chncrs wurdc »ZirkcllCrtcm, spa-

‘ie Bfi Vgrtrctcndcr Vorstand‘ und versuchte

iluf dc: fC Zysnmmen
mit .scinen

Genossen

gen. In Arc1hc1thchcn. Sozmlismus fcstzulc—

r
Vor dClncr Flugschrift vom 15.10.46 warm

on Wahlcn, vor dcr »Wcrbung um die
'ICinC“ P.G.'s« (Parteigcnosscn). Otto Rei—

2

\

Links Reimers, rcchts Sam/2y in dcsscn Miinchncr Wohnung

mers blieb dieser Linie treu, er mitbegrfindete
anarchistische Zeitschriften wie »INFOR-

MATION, NEUES BEGINNEN und ZEIT-

GEIST«, oder beteiligte sich maBgeblich am

Zustandekommen des Anarchistenkongres-

ses in Neviges im August 1959, auf dem der

»Bund Freier Sozialisten und Anarchistem

gegrfindet wurde. Sein Name fehite auch nicht

in den Spendenlisten ffir die Nachfoigeorgani—
sation der FAUD in der BRD ,

der FODERA-

TION FREIHEITLICHER SOZIALISTEN

(Darmstadt) und schlieBIich nicht in der 1983

gegriindeten Verteilerliste des FLI.

Die neueren Aktivitéiten kommen in die-

sem Nachruf etwas zu kurz; sie sind jedoch

auch manchem Leser eher geléufig. Zum Ab—

schluB woilen wir deshalb nocheinmal ins Jahr

1946 zurfickschauen, als Otto zum Ende des

Nfirnberger Prozesses hellsichtig schriebs

». . .noch ein Wort zum Schluflakt Niimberg.’
—

[ch glaube nicht, dafJ‘ dies der Schluflakt ist,

sondem wollen wir als Volk gesunden and un—

sere Achtung als Menschen wiedergewinnen,

mufl dies der Anfang der Sa'uberung in unse-

rem Volkskérper sein. Ich habe zuviel von

Menschen aus den KZ’s bestiitigt erhalten, zu-

viel Grauen erlebt, zuviel viellez'cht auch in

letzter Zeit iiber die KZ gelesen, als dafl ich von

mir sagen kénnte, ich urteile fiber die Nazis

vorurteilslos. Gewifl verstehe ich, wenn das

Gericht erkliirte: >Das Gesetz biete keine

Handhabe sie zu verurteilem, doc/1 kommt es

denn wirklich aufden starren Paragraphen an?

Wenn ein Fritsche nicht verurteilt werden karm

in dem Niirnberger Prozefl, wenn sie eine SA-

Organisation freisprechen, so zeigt‘es, daf)‘

dem deutschen freien Geist noch eine harte und

schwere Aufgabe harrt. Und wir fiihlen schon

die Frechheit und Arroganz eines Fritsches,

der, kaum freigesprochen, schon erklc'irte, er

werde sich einem Entnazifizierungsausschufl
stellen.« (4-seitiges Flugbiatt >Demokratie-

Denazifizierung—Nfirnberg< V.O.R.; SF-Ar-

chiv)
Nfirnberg ist wahrlich nicht der SchluBakt,

wie Otto Reimers feststelite, denn nicht zuffil-

lig gibt sich der Neonazi Kfihnen neuerdings

in seinem ProzeB als Anhéinger der SA aus;

schlieBlich geht es ihm um eine legale Nazi-

truppe in der BRD der BOer Jahre und die SA,

tja, die wurde schlieBlich sogar von den Aili-

ierten freigesprochen. Man darf — auch als

Anarchist — gespannt sein, ob es der deut-

schen Justiz 1984/85 gelingt, die SA als das zu

erkléiren, was sie war: eine verbrecherische fa-

schistische Organisation ffir StraBenterror

u.éi. - ob fiir oder gegen das GroBkapital kann-

nur eine Nuance sein, die aufgrund der histo-

rischen Geschehnisse geschmacklos ist.

von Wolfgang Haug

April/NWl
1969



Minister Wc'irner ca 11 tm A n tz'm zilz'tarz's tz'sche Sprache:
ANARCHIST VERURTEI LT

Jede radikale Kritik kfinftig ,,Beleidigung"?’/ Weularer Amtsgericht
reaktionfirer alsdie Weimarer Justiz / Scheinheilige Gewaltdiskussion

Anarchisten haben schon von jeher kein Blatt vor den Mund genommen und die Din—
ge beim Namen genannt -— das gilt besonders fiir die Kritik am Militarismus. Ob Ernst
Friedrich oder Luis Lecoin, Tolstoi oder Bertrand Russell: Immer war Mord fiir sie
Mord und ein Krieg eine vembscheuenswfirdige Schlachterei. Das 5011 jetzt anders
werden. Vom Wetzlarer Amtsgericht wurde 21m 30. April1984 der Anarchist Horst
Stowasser (33) wegen Beleidigung verurteilt — dabei hatte er vergleichsweise Harm-
loses geschrieben: Eine Armee sei ,,organisierte Gewalt” und das "Handwerk des
Soldaten besteht im Toten anderer Menschen” — solche sachlichen Beschreibungen
stehen fortan unter Strafe!

Auch Horst Stowasser, der in Wetzlar das

,,Anarchistische Dokumentationszen-

trum”, ein Archiv mit Bibliothek zur

Geschichte und Gegenwart des Anarchis-

mus unterh'zilt und als Verleger libertarer

Zeitschriften und Autor einiger Bucher

an die Offentlichkeit trat, konnte seinen

Mund nicht halten. Im August letzten

Jahres schrieb er in dem damals von ihm

verlegten Wetzlarer Alternativ-Blatt

,,Lahn Dill Bole” einen Kommentar.

Titel: ,,Die scheinheilige Gewaltdiskus-

sion”. Anlafi: Die absurde Mode
,

ausgerechnet aus dem Mund von Mili-

tars und Militaristen, Von der Friedens-

bewegung standig kategorische Bekennt-

nisse zur Gewaltfreiheit zu fordern. Er

erinnerte daran, dais ja gerade Armeen

,,organisierte Gewalt” seien und das

,,Handwerk des Soldaten im Toten von

Menschen” bestehe. Deijenige, der dies

in Mittelhessen quasi berufsméifiig im-

mer wieder in Zeitungen und Kommen-

taren, auf Podiumsdiskussionen und

Veranstaltungen fordert, war fur Horst
StoWasser kein Unbekannter melu':
Oberstleutnant Klaus Breidsprecher, sei-
nes Zeichens
—— Wehrbereichskommandeur in GieISen
— Stadtverordneter der CDU in Wetzlar
— Funktionar im Bundeswehrverband
— Wehrpolitischer Sprecher der Wetzla-

'rer CDU und
— stellvertretender Vorsitzender des

Arbeitskreises Bundeswehr der hessi-
schen CDU.

Der markig-martialische Offizier hatte
namlich wenige Tage bevor er in der
Wetzlarer Neuen Zeitung im Zusammen-
hang mit der Friedensbewegung von

”Gehirnwfische” sprach und von allen
Antimilitaristen absolute Gewaltfreiheit
forderte, Horst Stowasser ~

zusarnmen
mit anderen hohen Offizieren aus mit-
telhessens Provinz — ein Interview gege-
benQ Anléifislich des Hiroshima-Tages
wurde nur eine e'mzige Frage gestellt:
,,W‘urden Sie, wenn Sie d_en Befehl dazu
bekamen, wre die amenkamsche Bom.

berhesatzung 1945 handeln und eine

Atomwaffe auslosen?” Das Ergebm’s des

Interviews stand in der August-Ausgabe
des Lahn Dill Boten unter der Uber-

schrift, die Bande spricht: ,,Keiner sag-
te Nein!”

Tage spater zeigt Klaus Breidsprecher
mit massiver Untersu’itzung seiner diver-
sen Organisationen und der Lokalpresse
Horst Stowasser an ~wegen Beleidigung.
Auflianger waren die schon genannten
Zitate von der ,,organisierten Gewalt”
und dem ,,Soldatenhandwerk”, das im
Toten anderer Menschen bestehe. Hinzu
kam noch ein drittes Zitat, das bereits
Gesclu'chte hat: ,,Jeder Soldat ist ein

berufsrnalsig trainierter Morder”.

Diesen Satz hatte Stowasser schon
1980 in einem Leitartikel des Lahn Dill

Boten geschn’eben. Er wurde im Bun-

destagswahlkampf von Straufi, der Bild-

Zeitung und der Bundeswehr in der be-

kannten Art und Weise verbraten —— und

auch damals kam es zum Prozefls. Vertei-

digungsminister Apel und Klaus Breid-

sprecher, damals noch Major, stellten

Strafantrag gegen Stowasser und zwei

Mitangeklagte. In erster Instanz gab es

in der Garnisonsstadt Wetzlar erwar-

tungsgemai’l hohe Strafen (90 Tages-
satze), die aber in der zweiten lnstanz

vom Landgericht aufgehoben und

in glatte Freisprfiche verwandelt wurden
— letztendlich vom Oberlandesgericht
hochstrichterlich bestiitigt.

Obwohl er damals freigesprochen
wurde und obwohl er — vorsichtig ge-
worden — nunmehr diesen Satz nur

in Gansefiiflchen als Zitat mit dem

Hinweis brachte, dais er dies vor 3 Jah-
ren ungestraft sagen durfte, wurde Horst
Stowasser nun‘ zu einer Geldstrafe
von 875 DM, ersatzweise 35 Tage Haft
verurteilt ~

wegen Beleidigung.

Juristisch war das ganze trickreieh an-

gerichtet: Obwohl es inhaltlich natiirlich

Ear
nicht um einenbestimmt Of izier

mg sondern um eme genere e, sc arte

rechr 6:-st

Stow/as hat
gausgebllde'e .

Ser
can:

see Elgt ,,

Kritik am Militarismus und an dcr Ab-

smditat der ,,Fnedensdiskussion", kon-

struier’te die Anklage hieraus eine ganz

gezielte, personliche Beleidigung eines
ganz bestimmten Offiziers. Zum Bewels

wurde angefilhrt, dafi in dem Kommen-

tar der Oberstleutnant BreidSprecber
namentlich angesprochen und gememt
war — eine Tatsache, die niemand be-

stritten hatte. Allerdings: er diente nur

als konkreter Anlafi fur die Betrachtun-

gen fiber Soldaten und Armeen und (12.15
auch nur insofern, als er sich selber in

der Cffentlichkeit in diese Rolle dréingt

und sich in ihr profiliert. Stowasser stell-

te vor Gericht klar: ,,Die ganze Frage
einer Beleidigung ist absurd — wenn 10h

beleidigen wollte, damn hatte ich das
auch getan. Die Ehre eines Offiziers ist

mir egal. Mir geht es um die drohende

Vernichtung von uns alien.” In den lan-

gen Erklzirungen des Angeklagten und

der Verteidigung wurde dann auch klar

herausgearbeitet, dafl die gauze angeb-
liche personliche Beleidigung eine not-

wendige Hilfskonstruktionist
,

die als

juristische Voraussetzung fiir eine‘Verur-

teilung notig sei. ,,In der DDR werden’
Dissidenten wegen ‘Devisenvergehen
verurteilt und nicht, weil sie Dissidenten

sind — in der BRD werden kritische

Journalisten wegen angeblicher persén-
licher Beleidigung verurteilt, nicht W6—

gen ihrer Meinung.”
Der Springende Punkt aber war und

bleibt die Frage, wieso denn solche

Gemeinplatze, wie Stowasser sie ge-

schn‘eben hat, fiberhaupt beleidigendffin
Inhalt haben? Stowasser machte die

Zielrichtung des Prozesses an eineru
BeiSpiel klar: ,Man kann den Beruf 6}'
nes Metzgers auf zwei Arten beschrel'
ben: ‘Das Handwerk des Metzgers be-

steht in der Versorgung der Bevo'lke'

rung mit Fleisch und Wurstwaren’, mag

der Metzger sagen. Ich als Nicht-Metzger

mag sagen ‘Das Handwerk des MetzgerS
besteht im Toten und Verarbeiten VOn

Tieren’ Beides ist n'chtig.” Es geht 8150

in diesem Prozel’: gar nicht um eine

Beleidigung des Ehrgefiihls, sondern um

eine Disziplinierung der Sprache. Eben'

so wie man einen Minister, der fiir d9“

Krieg zustandig ist, nicht Kriegsminist?r
nennen darf sondern Verteidigungsml'
nister nennen muB, so 5011 dutch dieseS

Urteil erreicht werden, dais Kritik 3_“
Militiir, Staat und Gesellschaft kilnftlg

nicht mehr in einer scharfen Sprache:



mit entlarvender und entwaffnender Di-

Tektheit und Offenheit formuliert wer-

den darf. Die Bundeswehr will erreichen,
dag der allgcmeine Sprachgebrauch mo-

derat und zahm wird und sie bedient

31011 hierzu der Justiz als Biittel. Nicht

umsenst wies Horst Stowasser darauf

hin, dais er hier als staatsverneinender

Anarchist von einem Menschen verur-

teilt werden soll wegen der Beleidigung
Eines anderen Menschen, die beide den

Selben Arbeitgeber haben — den Staat.

In der Tat laufen zur Zeit irn ganzen

Bundesgebiet mehrere parallele Prozesse

Wegen ,,Morder”- und ahnlicher Zitate.

Ziel der Militaristen: endlich einmal ein

Jurisnsch hieb- und stichfestes Urteil

erreichen, das kritische Sprache strafbar

{nacht Ziel diirfte das sein, was Orwell

{f1 seiner Neusprache in dem Satz gip-
teln liiBt: ,,Krieg ist Frieden”. Klaus

B‘reidsprecher macht in dieser Strategic
filr die Arrnee nur den Versuchsballon.

Seine angebliche Ehrkréinkung ist ein

u”glaubwiirdiger Vorwand —- unglaub-
Wfirdig zum einen, well auch Minister

Wb'rner mitklagt (der nicht erwa‘hnt

Wurde) und zum anderen, weil der

SChneidige Offizier selber auch nicht ge-

rade zimperlich ist irn Umgang mit sei-

nen politischen Gegnern. So bedauerte

er Zum allgemeinen Erstaunen am Vor-

abefld des Prozesses auf einer Podiums-

diSl-Cussion, daily wir ,,nicht mehr in der

Steinzeit leben”. Dariiber, und dafl) er

Und seinesgleichen von unserer freiheit-

lichen Verfassung geschutzt wiirden,

kCinne Stowasser froh sein. Denn da-

mals wurden solche Auseinandersetzun-

gen noch ”Mann gegen Mann” ausge-

tragen_ Breidsprecher ist alles andere als

daS mimosenhafte Sensibelchen, aber

HUS juristischen Grilnden muBte er diese

ROHe vor Gericht halt spielen.

BeSenders mit Ruhm beldeckert indes

hat sich der ,,erkennende Richter”

Wagner am Wetzlarer Amtsgericht. Er

VCrhalf dem Tribunal der verschlafenen

ProVinzstadt zu unverhofftem Ruhm,

dem wenn dieser UrteiISSpruch rechts-

kmftig wird, ware dies der erste Schuld-

Spruch in einem solchen ,,Soldaten—M6r-
der'Prozell”. Man braucht nur in der

dwtschen Literatur nachzulesen — von

Simplizissimus bis Tucholski, von Bil-

Chern ehemaliger Soldaten bis hin zum

augeits belobhudelten Martin Niemoller
‘

immer wieder wurden Soldaten als

Mbrder, ihr Tun als Mord bezeichnet.

Und' nati‘ulich hat es immer wieder Ver-

ifiche gegeben, diese ungeschminkte

‘Zfluheit, die Bestandteil unserer (zum
luck noch!) lebendigen Umgangsspra-

C ‘3 iSt, durch Gerichtsurteile unterdnik-
en Zu lassen. Noch nie hat es bisher

abei eiHen Schuldspruch gegeben. So-

gar 1932, am Vorabend des deutschen

Faschismus sprach die (als parteiisch
berfichtigte) Justiz der Weimarer Repu-
blik Carl von Ossietzki frei, der, well

er Ahnliches geschrieben hatte, von dem

damaligen Reichswehrminister Groner

verklagt worden war.

Vollends kabarettreif wird dann die

schriftliche und milndliche Urteilsbe—

griindung von Richter Wagner. Wort-

reich versichert er, dais es keinesfalls ein

politischer Prozel?) sei, versteigt sich

dann aber sogleich in rein politische Ar-

gumentationen. Da ist die Rede davon,

dais ein Soldat ,,seine Waffe beherrschen”

soll und nicht ,,esoterischen Gefuhlen

nachzuhiingen habe”. Da wird die ,,iiber—

wiegende Mehrheit der Bevélkerung” zi-

tiert, die sicher anderer Meinung sei als

der Angeklagte. Da wird die Funktion

der Abschreckung der Bundeswehr lo-

bend erwahnt und ruhrselig darauf hin-

gewiesen, dafi der Offizier Breidsprecher

3'2 and! tapf‘er sein eigenes Leben mit

aufs Spiel setze. Sehr interessant — nur,

was hat das mit der Beleidigung zu tun?

Seit wann mufs ein Journalist sich der

Meinung der Mehrheit anschlielsen? Was

hat es einen Zivilisten zu interessieren,

wenn auch ein Offizier, sein Leben mit

Millionen anderer Menschen verlieren

wird? Das ist sein Bier, und wenn er sei-

ne Tapferkeit unter Beweis stellen will,

dann kann er gerne mit Soldaten ande-

rer Armeen ,',Mann gegen Mann” karnp-

fen — abet-bitte: Sind das nicht alles

rein politische Argumentationen?
Mit entwaffnender Offenheit erklart

der Richter schlieBlich, dafi das Gericht

,fielbstverstéindlich” mit der Verteidi-

gung einer Meinung sei, dais cine Armee

eine ,,Sammlung personlicher und sach-

licher Mittel” zur Anwendung von Ge-

walt sei. ,,Das stimmt und daran sollte

man nicht vorbeireden.” Dennoch darf

man das nicht sagen, denn wenn man es

auf eine bestimmte Person beziehe, sei

es eben doch eine ,,Verbalinjurie”. Nur

—— w a r u m eine vom Gericht geteilte
‘Wahrheit cine Beleidigung ist, die Ant—

wort blieb Richter Wagner schuldig...
Auch das Argument, dais die drohen—

de Vernichtung der Menschheit ein

relativ wichtigeres Gut irn Ver-

gleich zur persénlichen Ehrverletzung
eines einzelnen sei, lief) der strenge
Richter nicht gelten. Weltverbesserer

neigen nimlich dazu, ihre eigenen Anlie-

gen als ,,subjektiv hyperwichtig” anzu-

sehen. Kornmentar liberfliissig...

Kein Wunder, dais der ProzelB, der cine

erstaunliche regionale Beachtung fand,
von dem Verteidiger, Gunter Becker,
dann auch kurz und treffend als ,,Ge-

sinnungsprozefi” eingestuft wurde. Belc-

ker, Vorsitzender des Republikanischen
Anwaltsvereins Mittelhessen und SPD-

Stadtverordneter in Giefien, erkliirte:

,,Der Staat und sein Militar unterneh-

men den untauglichen Versuch, die ver—

lorengegangene Legitimitat irn Bereich

der Friedenssicherung durch Strafpro-

zesse wiederherzustellen.” Wenn das

nicht treffend ist — noch dazu aus dem

Munde eines (aufrechten!) Sozialdemo-

kraten.

Der nunmehr verurteilte Anarchist

und Dickkopf Horst Stowasser ist indes

nicht bereit aufzugeben: ,,Ich werde na-

tilrlich fiir die beleidigte Ehre eines Of-

fiziers keinen Pfennig bezahlen. Das,

was Soldaten aller Zeiten und aller Lan-

der immer wieder taten und tun wer-

den, ist die gréflte Beleidigung die denk—

bar ist: sie nehmen uns das Leben. Und

das werde ich immer wieder ads das be-

zeichnen, was es in meinen Augen

ist: schlicht Mord. Und wenn das straf-

bar ist, dann werde ich ins Gefaingnis

gehen und das als einen ehrenwerten

Platz in dieser Gesellschaft ansehen.”

Fiir die bevorstehende zweite lnstanz

sind der Angeklagte und die Verteidi-

gung dringend auf Geldmittei angewie-

sen. Horst Stowasser fii'nrt diesen Pro-

zefl nicht zu‘m Spafi, sondern um ein

Stfick Meinungsfreiheit zu verteidigen
-—- fiir uns alle. LafSt ihn nicht hangen,

unterstfitzt ihn moralisch, durch Of-

fentlichkeit und Spenden:
SPENDENFONDS ,,Hilfe fiir die

bedrolhte Sprache", Rechtanwfilte

Egler/Becker/Borchers, Wetzlar, Bank

fiir Gemeinwirtschaft (BLZ 515 101 11)

Kto-Nr. 10 799 05

Otto Rammstedt

Anschrift:

Horst Stowasser

Postfach 2602

633 Wetzlar-Lalm



n ,
die bereits

Hair mitwirkt
H»

_Ame“kanen
>

t e'me US

**}Zi:::§:$a:wcs‘sade
S‘ory Oder

in

*Ve'kf‘m '35, am“

52:}:
Zen "FlfiChCndCCkén

35-;gv3rflctf:2(g) 1Rind Anarchie«. Nr.l3 24 30 31
""

Ummernz6_
""

C/O SF. Vorauskasse an SF~K:mO' D.M' Alexander,
F.

5;

0, Llcfcrung durch
, .99. ‘mwwm .

*Fiir die chrwcisun von 8.-DM gibt es auch beim
g .

SF den Schwarz-Roten-Kain-Kalenda fur 1985.
.

Hrsg. von Ralf Landmesser beim Guhl-Vcrlag in !

Berlin.

Sluttgartcr Stadt
'

zeilun
dc Publikation fiir Mergi-



“M
- AM is .

*Protestc der Innut-Indianer gegen Tieffl'

.

11980 wird das GebiCI dcr kanadischen Innut-India-
.

,

“01' durch die Luftwaffe der BRD, GroBbritaniens,
: Canadas und der USA fiberflogen und ein Teil ihres

Ierritoriums als Bombenabwurfgebiet benutzt. Die .,

'

‘

tfemiegenden Diisenflugzeuge erschrecken die Ren-

heTC. vertrciben das Wild und bedrohen so die Exi-
'»

', S‘CHZgrundlage der 9000 Innut. Die psychischen
- , AUswirkungen des ohrenbeliiubenden Léirms rei-

Chch Von der Veriingstigung der Kinder bis zu zahl-
’- 'rcichen Sclbstmordcn. Die deutsche Luftwaffe tut

; 15°, als giibe es keinerlei Beschwcrden von Seiten der'

,V;Ir_1nut. Das Gegcnteil ist der Fall, sic werden aller—

._d'ngs an das kanndische Vertcidigungsministerium
1.’ ‘VCitergelcitet und nieht beaehtct.

-- Ontakt: Informationszentrale f'L‘Ir nordamerikani-
“

59110 lndianer, c/o Richard S. Kelly, Martin Huber-

Slr- 1. 1000 Berlin-37.

w.“ .

,
.,

3 ,- ‘ um J . w.

”

* Organisatorisdtes: Besonders neugegriindete An-i
archOgruppen waren in der Vergangenheit haufigf
damn intercssicrt iiberVeranstaltungen Intercssierte I
2“

Versnmmeln. Als Aufhiinger bieten sich Filme:
Oder Videos an. Im Wetzlarer adz (Turmstr.2) kann

'

‘

man Filme iiber nnnrchistische Geschichte auslei-

he". D21 Horst Stowasscr oft arbeitsmaBig fiberlastet
151. sei zusiitzlich auf'die Mcdienwerkstatt Freiburg, é

‘

0nradstr. 20, 78 Frciburg verwiescn. Dort sind u.a. g,“ angeklagt sind, die Verfassungsordnung des Lande
'

0lgcndc Videos zu beziehen: Solidarnosc, Machbar “. umstiirzen zu wollen. Diesmai geht es um sechs Per

gcwaltfrcic Blockade), Lucas Aerospace (Umstel- sonen, als Intellektuelle bezeichnet, die illegale Zu

12mg VOn Riistungsproduktion), No more future,
. bOMM-Niirnbcrg, Ziiri Briinnt, Randale und Lie-

V’

. {a ZDF-Hearing zu den Jugendkrawallen, Mal- "

, unktion (Zur VolksziihlungL Unter Deutschlands
rde ‘

EX—KZ-Stollen wird zum Atomschutzkeller,
‘

' me k‘lflge .Hoft‘nung (weitere Filme fiber den Spa-
Fihz‘ncg 1m Archiv, z..B Enzensbergers Durruti-

Walt
‘), NO pasaran (Nicaragua), Arbeiterselbstver-

Radyng
_ 4 frz. Betriebe, Septemberweizen, Freie

Sic]
105, Slartbahn West, 2Tage im Mai (Neonazrs),

,J > ferhcn fiir die 80er Jahre (Polizeiarbeit) uva.

*

7'

.
éfl-iLLfiJ; Jib?

'

,

.

Liebe Freunde, das anarchistisdle Forum Wiesba-

VS???“ Cine Bitte: Die in libertaren Kreisen schon

ahren geéiuBerten Befiirchtungen in Bezug auf
Unktmn und gesellschaftliche Auswirkungen einer

It, **

*Prozefl m Belgrad— Anfang Oktober erlebte Ju
,

einen einfiihrenden Vortrag hielt. Warum die Poli

3 Teil einer Reihe von DiskussionsveranstaItungen,
if. die seit 1977 von vers'chiedenen Leuten regelmaBig

. zu Hause abgehalten wurden, fiber wechselnde The-

3" men wie Aggression, alternative Lebensweisen, die

if". Zulz’issigkeit der Todesstrafe, unsere technische Zi-

-

)

vilisation, den kreativen ProzeB, den Tod im dialek-
"J
W\‘s

gt; pe, die die Versammlungen organisierte, und auch
;

.' griinen Partci bestiitigcn sich in Vielerlei Hinsicht ,0 die Teilnehmer wechselten;im Laufe derZeitwaren
. (Vgl- »Wozu noch in die parmmemc?“ um) Die 86-

"
etwa 200 Personen bei den Zusammenkunften. (. . .)

dcuumg Von Spaltung und Reintegration AuBerpar-

‘

, Die Zusammenkfinfte waren unter dem Namen
lafncnlarise110r Opposition (im weitesten Sinne) in

' "fa »Freie Universitat<< bekannt und wurden auch in den
i '0 no

’

Medien beachtet. Mehrere Teilnehmer an den Ge—
: deg

rmalcn, sieh besser steuern lassenden, Bahnen .

En gflamcmarlsmus 1st
nureiner

von vielen Aspek
1 Zn hello

CS notwendigmachen eine ZWIscheanlanz
e ‘e

“3“. Konkrete Erfahrungen uber die uble Rol-’

S
r GRUNEN, wie wir sie Z.B. in Bezug auf die

aim-West immer noeh machen, aber aueh

etische Erorterungcn (Aufsatze, Referate etc.)

ssiI’l‘l’yns als Grundlagc fiir eine analytische Dis- 3,;
‘

'n lnteressanl.

halidnckI also bittc alles was ihr zu diesem Thema

‘1' .
.

‘

sprachen hatten unter der einsetzenden Repressron

3 ein anderer massiv bedroht und miBhandelt worden.

Die Verteidigung der Angeklagten wird behindert.
* Der Vorsitzende des Préisidialrates von Jugoslawien,

Veseiin Djuranovié, hat in einem in den Zeitungen
‘

wiedergegebenen Referat fiir das ZK in Montenegro
die Angeklagten im Voraus fiir sehuldig erklart. Es

gilt jetzt eine moglichst groBe Offentlichkeit hezz'u-
‘ (2.13. i

-

stellen, da es Jugoslawien wegen seiner Kreditwfin-
untl SieuungwniiiigiynkfiifiEffiggrfififitgciiingfl sche an den Westen sehr ungelegen kommt, der Un-

1121f PnSIlagcrkanc Nr.06i2032,. 6200 Wiesbaden. Wir terdriickung der freien Meinungsauflerung bezich4
re" Cuch dann in Biilde die Ergebnissc in Form Cl“ “gt 2“ werden.

n r
,.

. . . .

'

_

2“ kérogchurc Odcr auch auf andere Weise mittellen Kontakt. Het Fort van Sjakoo Buchladen, Postbus

nnen. (3mg M. 16 578, NL-IUOI RB Amsterdam.

jet);-
81

\

X. goslawien einen groBen ProzeB gegen Personen, die

sammenkiinfte organisiert haben sollen, um ihre

Ziele zu erreichen. Der ProzeB ist eine Folge der

.- Festnahme von 28 Teilnehmern einer privaten Zu-

sammenkunft am 20. April in Belgrad, wo Milovan

Djilas fiber die Nationalitéitenfrage in Jugoslawien

zei wahrend der Versammlung ins Haus eindrang, ist

nicht klar.(...) Die Zusammenkunft am 20.4. war

. tischen Materialismus usw. Es war keme fest Grup- ,

i zu leiden. Ein Arbeiter ist ermordet aufgefunden,
'

.

.
.

. ,‘ maiw
,

‘

*Die ASTI (Anarchistische Studenteninitiative) ist

ein ZusammenschluB verschiedener anarchistischer W

Riehtungen. Sie ist notwendig als Gegenpart zentra-
‘

.

listisch-hierarchischer und demokratischer politi-
scherVereinigungen und fiirdas klare Eintrten fiirei-
ne Gesellschaft ohne Zwang und Gewalt, ohne Re- 5

gierung und Staat, auf der Grundlage der freien Ver—

einbarung ihrer Mitglieder. Diese Prinzipien habcn 4'
auch antizipatorischen Charakter fiir die ASTI, d.h.
die innere Organisation sowie alle Aktionen nach au-

Ben miissen daran orientiert sein.

Besonderes Aufgabengebiet soil neben der Wer—
3. bung fiir unsere freiheitlichen Idecn die Forderung

einer libertijren Wissenschaft sein, die in der kon-
struktiven Kritik des Bestehenden und der emanzi—

paton'schen Weiterentwicklung ihren Sinn sieht.
'

Dies kann nur im Rahmen einer undogmatischen
Lehre und Forschung geschehen. Mitglieder der l .

7

ASTI sollten also dementsprechend in Lehrveran-

‘

‘

staltungen den libetraren Standpunkt einbringen
. und aufeinen anti-autoritaren Verlaufderselben hin-

A‘ wirken. In der eigenen Forschung soll gezielt zur li-

‘,
bertéren Theorie und Praxis gearbeitet werden. Ei- .

w gene Veranstaltungen, Werbung fiir unsere Idecn :
‘

durch Verbreitung anarchistischer Literaturund eine ;
»

mogliche eigene publizistischeTz'itigkeit sind weiterc
‘

Punkte. Wir wollen eine breite lebendige lnforma- .

tion und Diskussion‘. Die natiirlichen Bfindnispart- 1“ ,
'

ner an der Uni sind antiautoritér—sozialistische Grup-
'

pen. Zweckbiindnisse mit anderen sind bei Wahrung
der eigenen Standpunkte und Interessen denk-

bar.(...) Die Uni muB ein Ort der wirklich freien

Wissenschaft und Lehre/Forschung werden, der da-
,

zu geeignet ist, verantwortungsbewuBte Menschen
fiir eine freie, okologische Zukunft werden zu las

. sen. Sie muB fiir alle Menschen geoffnet werden, die
Iernen oder forschen wollen und muB ihre systemim-

‘

manente Rolle als selektorische Herrschafts-und Eli-

“; tefabrik verlieren...
'

Kontakt:Bettina 030/3948334 oder Ralf030/3222027 . ,

K

V

W
.3

"'

* Durchsuchung am 17.10. - s-Bla’ttle und die un-

aufhorliche Konfrontation mit dem §129a. »Konkre-

ter AnlaB war der Artikel >Anschlag auf die NATO-
'

Pipeline< im Bliittle Nr.92. Der schlichte schwarze

Balken an Stelle eines presserechtlich Verantwortli-
‘

Chen war ihnen willkommener AnlaB, sich alle zur

Redaktionskonferenz einfindenden Personen zu
,

greifen und‘ als mutmaBliche Redaktionsmitglieder we,

einer ED-Behandlung zu unterziehen.« (. H) Eine
,

7‘ .

;

schriftliche Beschuldigung der ED-Behandelten I
"
"

steh ans, das Blattle will weiter informieren.
W ~m mam -

*FREIRA UM — Die Repression gegen die anarchi-
V

stische Zeitung aus Miinchen geht weiter. Nach dem
’ 3

.3 Vorgehen der Staatsanwaltschaft gegen die Num-

'3' mern 2,3 und 4 u.a. wegen dem abgedruckten Straf—
'

V”. befehl gegen Christian, wegen dem Aufruf zur Ma-
‘

W’ noverbehinderung im Fulda-Gap oder dem Vor-

fi schlag, Hannover mit Spraydosen zu verschonern, ,
. _

§‘ ist nun auch die Nummer 6 ffir verboten erkiart wor— gm 2
"

7

den. Gleichzeitig mit diesem iiberzogenen und «2315‘

“F
kleinlichen Eifer der Behérden, nimmt die Repres-vr'

'

«:4
9' sion gegen die presserechtlich Verantwortlichen zu. ,

=_' _

So fand nun die 7. Hausdurchsuchung wegen einem W'-

‘

Artikel start, der sich vergleichend mit Kriegsdienst-
‘

verweigerung, Totalverweigerung und Zersetzung ..

ti”
der Bundeswehr befaBte. Dies wurde wieder einmal

i .

S

als Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB) ausge-

legt, obwohl nicht viel mehr ausgesagt ist, als in Ellen
drei Bereichen aktiv zu werden um Sand im Getrie-

be zu werden. Die ProzeBlawine betrifft in Munchen

W inzwischen mehr und mehr Leute, die Kosten iiber-

steigen die Mdglichkeiten der jungen Genossen/in-

nen Christian, Brigitte und Matthias. Wir bitten des-

r'" halb um Spenden auf das Konto des Ermittlungsaus-
schusses, Stichwort FREIRAUM, PschA Miinchen.

Kontonr. 3664 83 - 80]
,
M. Dérflinger (BLZ 700100

80 .

Wgr sich direkt bei den Urhebern erkundigen will,

was die eigentlich so bewegt, kann diese erreichen:

Tel. 089-5204 4346 (Justizgebaude Nymphenburger
StraBe). -

A
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52 LESERBRIEF
So erfreulich ieh es auch finde. daB im SF so heftig

um dns wichtige Thema ‘erziehen' und ‘Erziehung‘
gerungen wird, so sind mirdoch einige Punkte einge-
fallen. die dazu noeh zu bemcrken sind:

1. Herr Ulrich Klemm behauptct. eine libertare

Tradition im Erzichungswesen entdeckt zu haben.

Wohl gibt es eine Mengc libertiirer >>Piidag0gen<<
und untersehiedliehster Theoreliker. aber keine li-

liertiire Tradition. denn wenn (liese Piidagogen und

Theoretiker libertiir bzw. Anarchistcn szren, so ha—

hen sie wine Sidz/weisc. aber kein abgeschlossenes
'l‘heorien- oder Lehrgebiiude hinterlassen, die Fra-

gender >>Einfiihrung von Kindern in unsere Welt<< zu

lIetraehten. Der wirkliche Anarchist befragt die

Reulitiit selber. wie sic ist und wie sic wcrden kénn-

te. Ohne Lehrgebiiude aher auch keine Tradition:

truditionell l_<nnn nur die Siehtweise sein. die Realit'at

immer wieder neu zu befragen. wie sie ist und wie sie

werden kIInn. aber in kcinem Fall die Riicksehlijsse

Tolstois oder anderer libertiircr Piidagogen aus der

Reulitiit ihrer Zeit.

2. Dnher giht es einc libertiirc Piidagogik gar nicht.

Ein Eintreten der ‘libertiiren Piidagogen‘ 7.,B. gegen

die Schulpflicht erkliirt sich daher nicht nus ihrer

Theoric. sondern aus ihrer Befragung der »Rea|itéit

der Kindcr<< ihrer Zeit — wie sie ist und wie sie sein

konnte I . . Dieses erkliirt auch. weshalb sie ihre »be-

grenzte Annrchie des Lernens aus der ErfahrungII in

einer beherrsehenden und beherrschten Gesell-

schzift nur innerhalb eines begrenzten. abgeschlosse-
nen Erfahrungsraumes »lnstitution Schule<< ver-

wirkliehen konnten. Im Geiste ihrer Zeit war die

»reine zur Verfiigungstellung von Wissen und Lehr—

inhaltem ein Sehritt zur Befreiung und zur Freiheit.

3. Home ist jedoch die Erziehung und ihr »Lehrin-

helm selber zum Gegcnstand der Kritik geworden.
Diesen Tatbestabd zugunsten eincs Ankniipfen an

>>libertiire Padagogent< des vorigen Jahrhunderts zu

verleugnen, bedeutet, die Erfahrungen vom Dada

bis zum Punk und von Mauthner bis Erlenberger zu

verleugnen. Das reine zur Verfiigungstellen von

Wissen und Lehrinhalten reieht nicht aus — ist nur

iiuBere Freiheit. Der Versuch, fremdes Wissen Zu ei-

genem zu mnehen, egal, ob auf freiwilliger Oder

zwangserzogener Basis, begriindet die Entfremdung
des Mensehen von sich selbst und damit die Angst
vor >>innerer<< Freiheit.

4. Die >>Barbarei der Besserwissem hesIeht darin

in der zur Verfiigungstellung von Lehrinhzilten — ob

auf freiwilliger Basis im Rahmen einer >>Schiiler-

schule« Oder durch anngserziehungin einerstaatli-

Chen Schule -—

Lebensbesehreihungen und Lebensin-

terpretationen anzubielen, die vom Sch'L'Iler anstelle

des Lebens selber gelebt werden sollen. Der Schiiler

lernt nicht selber—alsjenen Einzigen. (ler mit (lcriiu-

Beren Welt hinsichtlich der Verwendung von Wor-

ten und Wortbedeutungen 1.8. eine Ahmachung
eingeht. um verstnnden zu werden, dahinter jedoch
der Entseheidende, sieh selber denkende, Worte

priigende und Bedeutungen hineinlegende Mensch

bleiht —. sondern er lernt Spraehe und Wissen Ills et-

was feststehendcs. dem Komet zwischen Menschen

enthobenes. unveriinderliches Etwas, auf dessen

Bedeutung er keinen EinfluB hat.

5. Die Abschaffung dcr Erziehung neben IIller ln-

stitutionen (Schule Kindergarten. Uni usw. ) meint
duher II. m. A. die Sehaffung eines Freiraumes fIir
Kinder um sich selhcr — als Entseheidende Bewer-

tende sieh selher Ausdenkende ohne Abstnncl zwi-
sehen sich selbst und ihrer Vorstellung von sich sel-
ber — zu lernen und eigene Vorstellungen ihres Le-
hens zu entwickeln. Dieser FreiraumIst cherim Um-

gzmg :IIIBerhIIlh aller lnstitutionen zwischen Erwach-
senen und als kleine Erwachsene gleichbcreehtigt
zlnerkIInnter Kinder gegehen IIls im Rzlhmen v0”

Schiilcrschulen und freien Schulcn aller Art. .. Wer

Ilzigegen meint. Kindern etwas hcibringen zu miissen

und selber Sichtweisen und Theorien fremder Men-
sclIen (Tolstoi 0.5L) als die eigenen :Ikzeptieren
kzinn. ohglcieh cs nicht seine Erfahrungcn sein kon-

nen, Llem ist in seiner Enliremdung von sich sclber—

wie Herrn Klemm — einfach nicht mehr zu helfen. Je-

denfzills solzmgc nicht. wie er nicht selher bereit ist,
sieh helfen zu lassen. >>Weil das Leben gar nicht exi-

stiert. auBer man erfindet gern Namen fi‘Ir lrei

sehwingende Regungen des mensehlichen Gehirns

.,« (Marin Erlenberger, Hoflnung nuf Erinnern.
Rowohlt 1982). Diese sindjedoeh Sache jedes Men—

sclIen — nuch des Kindes — allein.

K. Jakab/Steinhagen, Max Srimer Memorial IIIII‘IiIII!

Hamburg

Anmerkung zu diesem Brief von Seitcn cler Indivi-

dualanarchisten: Ich will an dieser Stelle nun keines—

wegs die Kritik zuriickweisen, die an der >>libertiiren

Pfidagogih gel‘IbI wird; denn sie isl interessant und

diese Diskussion wird vermutlich weitergefiihrt wer-

(lcn. Aufgcfallen ist mirjedoch das Verstéindnis Von

'1.crncn',von ‘Mensch sein’ usw. in Punkt 4 und 5

des Briefes. >Der Einzige geht eincn Vertrag mit sei-

ner Umgebung ein. um verstanden zu werden<, eine

solchc Auffassung von Sprache geht nun ebenfalls

vollig IIm Wissensstand iibcr die Spraehcntstehung
beim Kind vorhei (vgl. Z.B. Jean Piaget, Wygotsky,
Knrl Bi‘Ihler und vielc andere mehr). Spraehc ist in

erster Linie Kommunikationsmittel und als solchc

lileibt sie abhéingig vom Kollcktiv, das sic spricht. Sie

veriindcrt sich mit den Erfahrungcn die das Kollek- '

tiv und die einzelnen lndividuen des Kollektivs ma-

chen. Sic triigt BewuBtseininhalte weiter, ihrc Zei-

chen enthalten Bedeutung. Bedeutung spielljcdoch
ehenfalls nur dann eine Rolle, wenn sic in einem

KommunikationsprozeB und HandlungsprozeB zum

Tragen komml.

Internationales Journal
zur Kultur der Anarchie
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Anarchismus in Frankreich, Israel,
Italian, Norwegen El anderswo

Anarchistische Gesellschaftskritik
Symbole des Anarchismus

VENEZI® 1984-. Paul Goodman
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-= Lu u —....—IIIu NJ

Da dies nun keine wissenschaftliche Abhandlung.
sondern nur eine kurze Anrnerkung werden soll.

stelle ieh den Thesen 4 + 5 die Meinung entgegen:
Jeder ‘Einzige‘ lobt vorI Fremderfahrungen. (lie or

mit der Sprache in sieh aufnimmt. Sprechen, Ler-

nen, Erfahrungen machen sind ohne Gegeniiber.
ohne Gemeinschaft nicht moglich. Seder Sprecher
braucht eincn Horer; die Reduzierung auf ein »Ein-

ziges lndividuum<<. das lediglieh Verlrage mil seiner

Umwelt absehlith um die sogenannte >>Fremdhe-

stimmung<< bewuBt zu >>legalisieren<<. ist nichts mehr

als ein ideologischer Irrtum.

Wolfgang Hang

MODERNE WERKE

ZUM ANARCHISMUS r413
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*ALTE AUSGABEN DES SF:

ihrrn
ncuercn Aboncnnten dic Gclcgenhcit Zu gcben,

1c

C Sammlung 7.}: vcrvollsliindigcn und bci Bckann-

den
und Intercsswrtcn 7.u cincm giinstigcn Preis fflr

) F“
SF zu wcrbcn, machlcn wir folgcndcs Angcbot:

: ur

43110 Ausgabcn schickt ihr uns 10 DM (Schcin,

berwcnsung, Briefmzlrkcn). Wclchc Nummcrn ihr

Interesse haben wir uns natiirlich sehr gefreut und

zur finanziellen Stabilisierung dcs Blattes hat diese

Aktion cbenfalls einiges beigetragen. Wir legen des-

halb ab soforl mehr Excmplare auf, um diescm Inter-

csse in Zukunft wieder nachkommen zu kénnen. Ein

Nachdruck cler nun vergriffencn Nummern kommt

ten Bcitréigen von Nummer 0 bis 12 (also von 13

Nummern) zusammcnzustellen, neu gesetzt und lay

outet, ca. 100 Seiten, zum SF-Unterstfitzungsprcis
‘

von 10.— DM. Um das Projckt kalkulieren zu kéjn-

nen, bitten wir schon jetzt um Vorbestellungen und

Vorauszahlungen. Stichwort: >>Noslalgic jetzt oder

nie!«, Merci!
finanziell jcdoch nicht in Belracht. Deshalb haben

wir uns etwas anderes fiberlegl:

Nostalgie-Nummer
'" Wir wollen, cine Extranum-

mer mit den wichtigsten und am wenigslen veralte»

iliilbcn walt, s‘chrcilul ihr dabci. Zur bessercn Orien-

Aerung
hicr dlc lnhaltsangabcn dcr noch licfcrbaren

mgsgflpcri:«< —‘Dic Anmhl dcr noch licfcrbaren Num-

V

rn st anWlSChCn schr dijnn gcwordcn; fiber das

Nr.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 vcrgriffen!
Was bleibt sind also Iediglich 3 Nummcrn! Wer dicsc

fiir 10,—DM haben will, bekommt sic weiterhin. Wir

legen dazu ctwaige Remittendenexemplarc aus

Buchlfiden bei, falls wir welche bekommen.

Nr.13: (64 Seiten)
1k Zeit-Echo ‘k Anarcho-Organisierung (FLI etc.) *

l

Kabelfernsehen 1k >>Containment,..« ir Bakteriolo- !

gische Kriegsanffinge 'k Thoreau * Libertére Péid- J
agogik ir Interview mit Johannes Agnoli 'k Kritik an

'

S. Gesell * Hochzinspolitik der USA ir Projektc- ‘
messe ‘k Landauers Aktualitéit *Ausbildungsverbot i

* Nachruf * IAA-Geschichte *DAS in Spanien, II-
‘

.Teil * Zeitschriflenschau * Buchbesprechungen * IRepression mit §1293 * Kleinanzeigen, hautnah etc.

. 455m“) FU'T‘
. A- .

“"‘s'grnum 6"? *
mm“: 9566??“

4k e 2* ac14,“? “gsd
b “.6 i H \(61 se

mausne‘“ “_Masch‘“ u-Kfieg
—

*
FerrelF'

w
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